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(Tecbn. Tell.)

I. Analyse. Laboratorium.
W. B óttger, Ziele und Organisation der Forsćhung au f dem Gebiete der ana- 

lyiischen Chemie. Vortrag nber eine rationellere Bearbeitung analytiacher Probleme. 
(Ztschr. f. angew. Ch. 32. 389—93. 30/12. 1919. Leipzig.) Jung.

Franęois Debove, Ville d’Avray, Seine et Oise, Frankr., Verfahren zum Be- 
handeln von Korkstopfen, dad. gek., daB man sie mit Talkpulver uberzieht. — 
Der Talk verstopfc die Poren und yerleibt den Stopfen eine glasige und seidige 
Oberflache, die das Verkorken erleichtert. (D.B..F. 321048, KI. 38h vom 22/1. 1914, 
ausg. 15/5. 1920. Franz. Prioritat 24/1. 1913.) Ma i.

B erich te  des Ansschusses fu r Laboratorium sapparate. Er gier Bericht des 
Normenaussehusses im Verein fur Laboratoriumsapparate. Bericht des 6. Sonder- 
ausschusses (Bunsenstatice, Brenner usw.) fur Normungsfragen der Facbpresae fur 
cbemisches Apparatewesen. (Ztschr. f. aDgew. Ch. 33. 105—6. 4/5. [12/4.].) Jung.

G. Joachim oglu, E in  Thermostat mit elektromagnetischer Hegulierrorrićhtung und 
elektrischer Heizung. Eine Porzellanplatte (121/ , • 121/* cni), um die ein etwa 5,5 m 
langer, 0,15 mm diekerPlatindrahtgewickelt ist, dient ais Heizkorper I'1 (Fig. 1). Dieser 
befindet sich in dem W., dessen Temp. konstant gehalten werden soli, u. wird mit 
der Starkstromleitung verbun- 
den. Die im W. neben der Er- 
wiirmung entstehende Elektro- 
lyse bedingt durch dieGaaperlen 
eine gleichmaBige Verteilung 
der Warme im Thermostaten.
Sobald das W. die gewflnschte 
Temp. erreiebt hat, wird der 
GrlaBhahn des Thermoregulatorg 
gesehlossen, eine weitere Stei- 
gerung, und damit Ausdehnung 
des Toluols im Therraoregulator 
verdrangt das Queeksilber im 
U-Eohr, dadurch wird in dem 
Augenblick, wo das Quecksilber 
den Stift G erreicht hat, der 
Magnet C des Unterbrechera, 
von der einem Akkumulator 
gespeist wird, magnetisch, der Hebel D  wird angezogen und dadurch die in zwei 
Quecksilbernapfchen eintauchenden Metallstifte E  aus dem Quecksilber heraus- 
gezogen, wodurch die Stromzufiihrung zu dem Heizkorper F  unterbrochen wird. 
Kuhlt sich das W. im Thermostaten ab, so kehrt das Quecksilber im U-Rohr in seine 
ursprungliche Lage zuruck, dadurch wird der Schwachstromkreis wieder unter
brochen, so daB eine automatische SchlieBnng des Starkstromkreises erfolgt. Die 
Temp. kann bis auf 0,1° konstant gehalten werden. (Biochem. Ztechr. 103. 49 52. 
1/4. 1920. [29/11. 1919.] Berlin, Phannakol. Univ-Inst.) Joachimoglu.

II. 4. ' »



106 L A n a ly se . L aborato rium . 1920. 1Y.

r \
y Pumpg

Fig. 2.

H. T. Ciarkę, Manoinetcr fur YoJiuumdestillatiónen. Zur Yermeidung des E in - 
trittes von Luft und Feuchtigkeit in das Manometer und zur Yerhinderung des
schnellen Riickschlages des Hg ist in die Rohre eine hakenformige Capillare ein-
geschmolzen. (Journ. Americ. Chem. Soc. 42. 786. April 1920. [4/11. 1919.] Rochester 
[New York]. E a s tm a n  Kodak Comp.) S t e i n h o r s t .

A. H. Pfund, Dcimpffreier Vakuumverschlufi. Um bei luftleer gepumpten App. 
die Anwendung der unbefriedigenden Hahne oder von Verechliissen aus Siegel- 
lack usw. zu Yermeiden, wird folgende Yorriehtung (Fig. 2) empfohlen. In die 

weite Glasrohre B  ist ein Platinzylinder A  eingeschmolzen, 
der aus einem ungeloteten Stiick besteht oder mit Gold 
gelotet ist. Er ist verzinnt und mit einem Uberzuge vou 
leicht schmelzbarem Metali (WOOD) yerBehen. Im unteren 
Teile des GefaCes D  befindet sich ein Eisenschalchen C,
das leicht beweglich und etwa zur Halfte mit WooDschem
Metali gefullt ist. Will man die Rohre B ,  die zu dem
ausgepumpten App. fiihrt, yerschlieBen, so bringt man das 
WoODsche Metali in G zum Schmelzen, hebt C mittels 
eiues Elektromagnets so weit hoch, daB A  eintaucht, und 
laBt erstarren, wodurch B  luftdicht abgeschlossen ist. 
Dieser VerschluB ist dicht u. frei von Gasen. Vorteilhaft 

ist, daB die Rohren weit gemacht werden konnen. (Proc. National Acad. Sc. Washing
ton 5. 521—22. Nov. 1919. Pbysikal. Abt. der J o h n s  H o p k in s  Univ.) J .  Me y e r .

G. L. E. Kothny, Neue Entwicklungen bei Apparaten mit hohem Yakuum. 
Eiorterung der Konstruktion und Wirksamkeit solcher App. an Hand voń Ab- 
bildungen. (Engineering 109. 28—31. 2/1. 1920. [14/11.* 1919.].) RtfH LE.

A. E. Leigh. Scanes, Neue Entwicklung der Hocheakuumapparate. Erwide-
rnng auf die Ausfuhrungen K o t h n y s  hieriiber 
(Engineering 109. 28; vorst. Ref.) und Richtig- 
stellung einiger Irrtiimer. (Engineering 109. 57. 
9/1. [3/1.].) R U h l e .

Georges Baume und H enri Vigneron, 
Neues Yiscosimeter zur Messung der Yiscositdt 
und der Flussigkeit. (Caoutchouc et Guttapercha 
17. 10331-33. 15/5. -  C. 1920. II. 577.) F o n .

J . S. Mc H argue, Eine neue Form fiir einen 
Destillationsaufsatz. Einrichtung und Wirkungs- 
weise des App. ergibt sich zwanglos aus Fig. 3. 
(Journ. Ind. and Engin. Chem. 11. 670—71. 1/7. 
[23/4.] 1919. Leiington, Kentucky, Abt. f. Chemie
der landw. Vers.-StatioD.) G r im m e .

Doemens, Das Pyknomtttrtempericrbad. An dem SoXHLETschen Temperierbad 
wurde eine durch Wasserstrahldruckpumpe betriebene Durchluftungsyorrichtung 
angebracht, die eine fiir die P raiis geniigende Durchmischung des Wassers ge- 
wahrleistet. Auf dem Boden des WassergefaBes liegt ein kreisformig gebogenes 
G lasrohr von 3—4 mm lichtem D urchm esser; der Kreis ist nicht yollkommen ge-
schlossen, die heiden Enden des Rohres gehen an einer Stelle nebeneinander senk-
recht in die Hohe und inunden oben gemeinsam in das von der Wasserstrahldruck
pumpe kommende Luftzufuhrungsrohr. D er Glasring hat innen u. aufien je aechs 
et was nach abwarts gerichtete, gegeneinander yersetzte LufiausstromofFnungen von 
0,3—0,4 mm lichtem Durchmesser. Vf. benu tz t ein Pyknometer, das statt einer 
Markę eine Skala yon etwa 20 Stiichen auf dem Halse tragt, wie zuerst von 
A u b r y  angegeben. (Ztschr. f. ges. Brauwesen 4 3 .105—7. 3/4.113-14.10/4.) R a m .
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H enri Stafford Hatfield, Braunscliweig, und C ham berlain & Hookham  Ltd , 
'Birmingham. Elektrolytisches Meftgerat, dad. gek., daB ais Elektrodenmaterial 
Bhodium yerwendet ist. — Das Rh kann auf Au oder einer Legierung von Au mit 
10% P t niedergeschlagen werden. (D.R.P. 320333, KI. 21e vom 29/3. 1914, 
ausg. 15/4. 1920. B rit Prioritat vom 22/11. 1913.) M a i .

Carl Benedicks und E rik  Walldcrw, Eingchende Priifung des neucn Beichert- 
schen Metallmikroskops nebst allgemeinen Studien iiber die Beleuchtungsoptik des 
Metallmikroskops. Die neue Konstruktion uuterscheidet sich von anderen durch 
den beąuemen Austausch der Illuminatoren, durch erhohte Stabilitat des Objekt- 
tisehes und die Feinstellung des Le CirATELTERschen Prismas je nach der An- 
wendung yerschiedener Objektiye. (Ztechr. f. wiss.‘ Mikroskopie 36. 193—218. 12/5. 
[9/7.] 1919. Stockholm. Physik. Inst. d. Univ.) v L ie s e g a n g .

A. Herzog, Eine einfaćhc Hilfseinrichtung zum Gebrauch des Maltwoodfind-ers. 
Sie bestebt aus einem aus Metali gefertigten W inkel, dessen Innenrander ais An- 
scbliige fur den Objekttrager des Praparates oder des Maltwoodfinders dienen. 
(Teit. Porschg. 2. 62—64. Mai.) SC v e e n .

P. M ayer, Ober die flilćhtigen Cle und ihren JErsatz. Die ath. Ole Terdanken 
die Rolle, welehe sie in der mkr. Technik spielen, weniger ihren guten Eigen- 
schaften, ais der geschichtliclien Entw. dieser Technik. Die Anwendung yon 19 
Ólen sowie der Ersatz durch Kunstprodd. wird geschildert. (Ztachr. f. wiss. Mikro
skopie 36. 219—56. 12/5. [10/6.] 1919. Jena.) L ie s e g a n g .

T. Thorne B aker, Badiometallographie. Es wird ein App. beschrieben, mit 
dem man unter Anwendung yon X-Strahlen Metalle untersuchen kann. (Electrician 
83. 611—12. 1919.) A. S c h u l z e .*

H. B. van V alkenbnrgli, Kaliumchlorat ais Standardsubstanz fur alkalische 
Lomngen. Alkalilsgg. konnen gegen Kaliumchlorat mit einheitlichen Resultaten 
eingestellt werden. Das umkrystalliaierte kaufliche Salr wird 4—6 Stdn. bei 240° 
getrocknet, dann die Lsg. in einem offenen Kolben gekocht u. 30 Min. SO, in dic 
Bd. Lsg. eingeleitet. (Journ. Americ. Chem. Soc. 42. 757—60. April. [11/2.] Boulder 
[Colo.].) St e in h o r s t .

W. S. H endrizson , Weitere Untersuchungen iiber die Yerwendung von sawem 
Kaliumphthalat ais Standard bei volumcłrischen Analysen. (Vgl. Journ. Americ. 
Chem. Soc. 37. 2352; C. 1916. I. 233.) Bei 25° gehen 10,24%, bei 35° 12,67% u. 
beim Kp. 36,12% in Lsg. Die Hygroskopizitat des Salzes betragt etwa 1 Teil auf 
36000 Teile. (Journ. Americ. Chem. Soc. 42. 724—27. April. [28/1.] Grinnell 
College.) St e in h o b s t .

E lem en te  u n d  anorgan ische V erb lndungen .
L. W. W in k le r, Beitriige zur Gewichtsanalyse. XIL XV. Bestimmung der_ 

Schwcfelsaure. (Zweite Abhandlung.) (Vgl. Ztschr. f. angew. Ch. 32. 122; C. 1919. 
IV. 249.) Bei der Fallung von BaSOt aus mit K,CO, und NHS gesattigter H„SO( 
entspricht die durcb Zunahme des Siiuregrades bedingte Gewichtsanderung der 
Ndd. zwiseben 0,0 und 1,0-n. dem Verlauf einer Wellenlinie. Wurden die H,S04- 
Proben mit Na.COt gesattigt, so konnten geringe UnregelmaBigkeiten beobachtet 
werden. Die Menge ELSO,, die beim Gluhen aus dem aus schwach saurer Lsg. 
gefallten u. getrockneten Nd. entweicht, wurde bestimmt. Bei Ndd. aus Kalium- 
sulfatlsgg. ergab sich, daB das Ergebnis dasselbe ist, ob man bei ICO oder 130° 
trocknet. Bei einer Kaliumsulfatlsg. vou dem Sauregrad 0,01-n. mu8 man den 
etwa 0,3 g schweren Nd. mit 1,0045, den gegluhten mit 1,0099 multiplizieren. 
(Ztschr. f. angew. Ch. 33. 59-60 . 9/3. 1920. [20/11. 1919.] Budapest.) J o n g .

p  W. R obertson , Die Bestimmung von organisćhem Chlor oder Brom durch
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die Chromsauremełhode. Der Vf. empfiehlt die Anwendung einer k. frisch bereiteten 
Lsg. yon Natriuinperosyd an Stelle von alkal. Perhydrollsg. und Verwendung von 

AgN03 utid Ammoniumthioeyanatlsg. an Stelle von l/10-n. Lsg., ferner wird 
ein etwas abgeiindertes Verf. yorgeschlagen, um die Esplosionsgefahr bei der Rk. 
zu yrrmeiden. (Chem. News 120. 54. 30/1.) J u n g .

C. R. Dahm, Wiedergewinnung von Chemikalien in der Praxis eines analytischen 
Unterrićhtślaboratoriums. Molybdan und Jod. Zur Wiedergewinnung von Ammonium- 
tnolybdat aus den Riickstanden der Phosphatanalyse empfiehlt und besehreibt Yf. 
die Methode von B o r n t r a g e r  (Ztschr. f. anal. Ch. 33. 341; C. 1904. I. 411) und 
zur Ruckgewinnung von Jod aus Titrierriickstanden die Methode von O l ig  und 
T il l s ia n s  (Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 11. 95; C. 1906. I. 783). 
(Kong. Yet. og Landbohojskole Aarskrift 1917. 360 —65. Kopenhagen, Agrikultur- 
chem. Lab.) GOn t h e r .

Y ictor Cofnian, Ilcstimmung und Kinetik der unterjodigen Saure in saurcr 
Losimg. Vf. hat friiher (Journ. Chem. Soc. London 115. 1040; C. 1920. III. 136) 
gezeigt, daB unterjodige Siiure mit Phenolen bestśindige und wl. Jodverbb. liefert, 
wahrend freies Jod und andere Jodyerbb. auf Phenole nieht direkt substituierend 
wirken. Zur Best. der unterjodigen Siiure in saurer oder alkal. Lsg. titriert man 
daher das durch K J in saurer Lsg. ausgesehiedene Jod einmal ohne weiteres, ein- 
mal nach vorherigem Zusatz yon uberseliussigem Phenol; die Differenz beiderW erte 
ergibt den Gehalt an unterjodiger Saure. Mit Hilfe dieser Methode hat Vf. ge- 
funden, daB die B. von unterjodiger Siiure aus Jod und HJO, eine bimolekulare 
Rk. ist; dasselbe gilt fiir die Zers. der unterjodigen Siiure, die an einer mit 9 Yol. 
W. verd. Lsg. von JC1 in Eg. (WlJSsche Lsg.) untersucht wuTde. Hieraus folgt 
gleickzeitig, daB die Jodierung nieht durch JC1 bewirkt wird, da die R k . in diesem 
Fali monomolel.ular sein miiBte. In der Tat wirkt W lJS sc h e  Lsg. erst nach Ver- 
diinnung mit W. auf Phenol ein. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 27. 234—39. 
5—-20/3. [9/1.].) R ic h t e r .

P au l Iversen, Untersmchungen iiber die titrimetrische Phosphorsaurebcstimmung 
nach Neumatin. Im G-egensatze zu H eubner (Biochem. Ztschr. 64. 393; C. 1914. 
II. 590) fiudet Vf. durch Unters. des Einflusses von UberschuB an Saure oder an 
NaOH. daB man genau nach der von Gregersen  (Ztschr. f. physiol. Ch. 53. 455;
C. 1908. I. 168) gegebenen Vorschrift arbeiten muB, daB dann aber der Faktor sich 
im Mittęl zu 0,5526 (theoretisch 0,5539) ergibt. Die Uraache der abweichenden 
Ergebnisse von K l e i n m a n n  (Biochem. Ztschr. 99. 95; C. 1920. II. 118) . konnte 
noch nieht festgestellt werden. (Biochem. Ztschr. 104. 15—21. 23/4. [13/1.] Kopen
hagen, Pharmakol. Inst. d. Univ.) Sp ie g e l .

P. F lenry , iiber die Bestimmung der Arsensaure nach dem jodometrischen Ver- 
fahren. Die Vollstandigkeit der Reduktion von Arsensiiure zu A8S0 5 durch K J 
hangt von der Konz. des letzteren ab. Die hierauf gegrundete Methode erfordert 
keine zu groBe Aciditat und keine zu konz. Lsgg., so daB die B. des nach dem 
VF. ans 2As,Os,K J bestehenden weiBenNd , der bei der von R o sen th a jo er  (Ztschr. 
f. anal. Ch. 45. 596; C. 1906. II. 1523) gegebenen Vorscbrift auftritt, vermicden 
wird und das in Freiheit gesetzte Jod mit NajS,Oa entfernt werden kann. Bei 
Wasscrbadtemp. wird eine vollstandige Reduktion in einer (n/4) salzsauren Lsg. 
durch 50°/„ KJ, in einer (2-n.) salzsauren Lsg. bei 12,5% K J erreicht. Bei den 
letztgenannten Mengenverhaltnissen yerlauft die R k . zwar auch in derKalte raseh, 
aber unter gleichzeitiger B. des weiBen Nd. Befriedigende Ergebnisse werden 
nach folgender Vorschrift erhalten. Man yersetzt die Arsenatlsg., von welcher 
30 ccm hochstens 50 ccm ,/io'ru Jod entsprechen durfen, mit HC1 (auf je 10 ccm
1 ccm HC1, D. 1,171), erhitzt 5 Min. auf dem Wasserbade, setzt das Erhitzen nach 
Zusatz von 25°/o K J noch 5—10 Min. fort, kiihlt dann rasch ab und nimmt das
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au8geBchiedene Jod mit ca. */,0-n. Na2S,Oa fort; die ao erhaltene Lsg. ubersiittigt 
man mit NaHC03 und titriert Aa20 3 mit l/io_u- Jod. Da anscheinend der in der 
FI. geloste O etwas Jod aua H J in Freiheit setzt, ist der NasS20 8-Verbraueh um 
einen geringen, yom Vol. der Lag. abhangigen Betrag groBer ais der Jodverbrauch; 
die Differenz betragt auf 50 ccm 0,5—0,3 ccm. Die Brauehbarkeit der Methode 
wird an yerschiedenen Beispielen erlautert. (Journ. Pharm. et Chim. [7] 21. 385 
bis 391. 16/5.) R ic h t e r .

Gregory P. B ax ter und M atsusuke K obayasbi, Die Bestimmung von Kalium 
ais Perchlorat. Teil II. (Teil I.: Journ. Americ. Chern. Soc. 39. 249; C. 1918. I. 
138.) Es siud einige Abanderungen des Verf. besebrieben, beruhend in der Ver- 
wendung von absol. A., der Auswasehung bei 0°, der Filtration durch Platin- 
schwamin und Umkrystallisation des Perchlorats. (Journ. Amerie. Cbem. Soc. 42. 
735—42. April. [2/2.] Cambridge [Mass.], Chern. Lab. of H a r v a r d  College.) S t e in .

Otto M eindl, Uber den Einflufi des Luftsauerstoffs bei der jodometrischen Be
stimmung des Cliroms. Die Verss. des Vfs. bestśitigen die Bebauptung J. W a g n er s  
(vgl. Ztsclir. f. anal. Cb. 38. 454; C. 99. I. 707), daB das Kaliumbichromat bei 
direkter Einw. auf H J  einen erhohten jodometrisćhen Wirkmgswert ergibt. Die 
Uraacbe ist in einer durcb die primiire Rk. indurierten SauerstoffaJctivierung zu 
suchen, dereń EintiuB um so groBer iat, je  langsamer die induzierende Rk. yerlauft, 
so daB man je nach den Versuchsbedingungen yerschiedene Resultate erh&lt. Die 
Metbode von Z u l k o w s k y  iat daber fur exakte jodometrische Titerstellungen nicht 
geeignet. (Ztschr. f. anal. Ch. 58. 529—48. 9/2.) J u n g .

Oskar Hackł, Grundziige eines Verfahrens zur direkten Bestimmung des Eisen- 
oxydgihaltes saureunloslicher Silicate. (Yerh. geol. Reichsanst. Wien 1919. 51—53. 
Febr. 1919. — C. 1919. II. 471.) ' J u n g .

R- Schw arz, Die Bestimviung des Eistngehaltes in Eisenerzen mittels Per- 
manganat. (Vgl. S c h w a r z , R o l f e s , Ckem.-Ztg. 43. 51; C. 1919. II. 472.) E s 
wird naehgewieseu, daB Kie&eUauresol, ais Bolebes oder in Form von angesauertem 
Wasserglas verwendet, die Tiiration oon Ferrosalz in schwefelaaurer Lsg. niclit 
beeintraehtigt, daB selbst in mit Os gesattigtem W. kein Minderyerbrauch eintritt, 
somit alao keine Beweiae f i ir  d ie  BRANDTsehe Theorie (Chem.-Ztg. 44. 101; C. 1920. 
IV. 2) einer katalytischen O Ubertragung durch Kieaelaiiuresol oder die B . einer 
Perkieselsiiure yorliegen, daB dagegen in Gemeinschaft m it Manganosalz das Sol 
die Titration in salzsaurer Lsg. giinstig beeinfłuBt. (Chem.-Ztg. 44. 310—11. 
22/4.) Sc h On f e l d .

J . M aitchell, Eine Methode zur Plwsphorbestimmung in Yanadium enthaltendem 
Stahl. 2 g Stahl werden in 90 ccm HNOs (D. 1,2) gelost u. erhitzt, dann wird 71()-n. Na- 
triumpermanganat hinzugefiigt, bis braunes Manganoiyd aich abscheidet. Im Wasser- 
bad wird unter 20° abgekublt u. l/10-n. Eiaenammoniumsulfat zugefugt, bis der Nd. 
in Lag. geht, und die Lag. hellgrun ist. Dann gibt man 20 ccm Ammoniak hinzu 
u. scbiittelt, bis der Fe(OH),-Nd. in Lsg. gegangen ist, fugt 60 ccm einer besonders 
sehwach ammoniakalischen Ammoniummolybdatlsg. hinzu u. schiittełt heftig. Darauf 
liiBt man die Lsg. 20—30 Min. ruhig stehen, filtriert den entstandenen Phosphor- 
molybdatnd. ab, iibergieBt ihn mit 80 ccm H»0 und liiBt eine Normal-NaOH-Lsg. 
in UberschuB zulaufen. Sobald der gelbe Nd. gel. ist, titriert man den OberschuB 
mit NormulH2S04 zuriick. Die Methode gestattet eine rasche und hinreichend ge- 
naue Best. (Chem. News 119. 212-13. 7/11. 1919.) J u n g .

P au l BTicolardot, Antoine R eglade und Max Geloso, Volumetrische Be
stimmung des Mangans. Bei der titrimetrischen Best. des zunachst durch (NB4)jS20, 
ais MnOj gefallten, dann wieder gei. Mangans nach K n o e r e  wird das Ergebnis 
berecbnet nach der Gleichung:

MnO, -f- 2FeO -j- 4H jSOj =  Fe=(S04)3 -J- MnS04 -f- 4HsO,
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wobei jedoch ein von yerschiedenen Autoren ver6cbieden angegebener Faktor an- 
gewendet werden muB. Die Rk. yerl&uft namlich so, ais ware nicht MnOs, sondern

MO,—i entstanden. wobei der Faktor denW ert -̂=---  bat. Urn den Faktor
3 ' 2(1— f) te

fttr jeden Fali zu bestimmen, wird an Yersuchsreihen der Einflufi des Fe-Gelialtes,
der Aciditat u. der Mn-Menge nntersucht. Es ergibt sich, daB init dem Fe-Gehalt
die gebildete Menge MnO, wiichst. Die Saurekonz. hat von 2,5% HjSO^-Gehalt
an keinen Einfl. auf die Zus. des Nd., bei uber 10°/0 H2S04-Gehalt wird die Falluug
unvollstandig. Die Menge des Mangans hat innerhalb ziemlieh weiter Grenzen
praktiacb keinen EinfluB. (C. r. d. 1’Aead. des seiences 170. SOS—10. [29/3.*].) Bi.

M aurice E ranęois, Anwendung der Metkęde zwr Bestimmung von Quecksilber 
durch Zinkfeile au f organische Quecksilberva-bindungen. (Buli. Soc. Chitn. de France 
[4] 27. 278—83. 5-20/4. [20/1.] — C. 1920. II. 080.) R ic h t e r ..

Organische Substanzen.
T. C allan , J. A. Russell H enderson und N. S trafford, Bestimmung der* 

Nitrogruppe in aromatischen organischen Yerhindungcn. Das Verf. der Reduktion 
mit Titanochlorid von K n k c h t  und H i b b e r t  (Ber. Dtscb. Chem. Ges. 40. 
3819; C. 1907. II. 1709) gibt bei gewissen Verbb. infolge gleiclizeitig ein- 
tretender Chlorierung ganz falsche Werte. Vff. empfelileu deshalb die Yei- 
wendung von Titanosulfat, dessen aufierst leichte Oxydierbarkeit allerdings be- 
sondere MaBnahmen erfordert. Das Verf. der Reduktion der Nitrogruppe zu der 
Aminogruppe und die Uberfiihiung dieser in die Diazogruppe durch Titrieren mitr- 
7,-n. NaNO, (Starkejodidpapier ais Indieator) ist sehr vorteilliaft geweseu bei zahl-- 
reichen Stoffen und hat auch mit der Best. durch Titanosulfat ausgezeichnete 
Obereinstimmung gegeben. (Joum. Soc. Chem. Ind. 39. T. 86—88.15/4. [6/2.*].) R O h l e .

A. Schlicht und W alte r Ansteu, Bestimmung von Chloroform und anderen 
leicht flwhtigen Stoffen. Sie geschieht durch Best. der D. der Aussehiittlungen 
der leichtfliichtigen Bestandteile nach Art der Milchfettbestst. nach S o x h l e t  (vgl. 
Vf., Pharm. Ztg. 1892). Es wurden je 5 ecm A. von 92,3 Raum-°/o ” ■ Miscliungcu 
dieses mit Chlf. in Zylindern mit W. von 15° auf 200 ecm aufgefiillt u. mit uO ccm 
A., der bei der gleichen Temp. mit W. gesattigt war, durchgescliuttelt und die D. 
des A. bestimmt. Es bedeutet ein Unterschied von 0,0001 der D. 0,00893 g Chlf. oder 
0,1786 g Chlf. in 100 ccm des Gemisches mit A. Hiernach sind alle ausschiittelbaren 
Korper zu bestimmen, dereń D. geniigend von der des A. abweicht. Bei Stoffen 
Ton geringer D. wurde man zum Ausschiitteln z. B. Chlf. verwenden. Bei Ge- 
mischen von Chlf. mit A. kann gleichzeitig wenigstens angenśihert die Starkę des 
A. berechnet werden nach der Formel x  — (100 S  —  n*«) : (100 — n-s), worin 
bedeuten 5  die D. der Mischung, s die D. des Chlf. (1,49), « die Zahl der ccm des 
ermittelten Chlf. und x  die gesuchte D. (Ztschr. f. offentl. Ch. 26. 55—57. 
15/3. [17/2.].) R ttH L E .

K ennedy Joseph. P rev ite  Orton und D avid Charles Jones, Die kritische 
Losungstemperatur eines ternaren Gemisches ais Kriterium der Eeinhcit- des Toluols. 
In einem ternaren Gemisch hiingt die Empfindlichkeit der kritischen Losungstemp. 
(k. Lt.) gegen eine Verunreinigung eines Bestandteils von der relativen Loslichkeit 
der Verunreinigung u. des betr. Bestandteils in dem Gemisch der beiden anderen 
Bestandteile ab. In dem System Toluól—Essigsaure—IPasser (vgl. auch W a d d e l l , 
Joum. Pliysical Chem. 2. 232; C. 98. II. 166) wird die k. Lt. durch Bzl. wenig 
yermindert, durch Xylol etwas erhoht, und zwar erfolgt die Yerandcrung ungefahr 
linear mit der Menge der Verunreinigung. In W. leichter ais Bzl. 1. Stoffe wie n. 
Butyialkohol und Isoaroylalkohol bewirken schon in kleinen Mengen groBe Er- 
niedrigungen der k. Lt., wahrend umgekehit Paraffine erhebliehe Erhohungen ver-
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ursachen. Hierauf kann ein Verf. zur Best. des Erdolgehaltes des Toluols gegrundet 
werden. Bis zu einern Gelialt von 17°/0 Erdol im Toluol bleiben die kritischen 
Erscheiuungen sehr deutlich, und die Erhohung der k. Lt. ist in diesem Bereich 
dem Erdolgehalt proportional; andererseits steigt die k. Lt. linear von —5,9 auf 
41,9°, wenn F. der was. Essigsaure von 5,45 auf 0,9° sinkt. Da Toluol leicht in 
groBerer Menge rein crhalten werden kann; ist es zu erapfelilen, eine Essigsaure 
von annahemd gewiinschter Konz. herzustellen uud dann die k. Lt. mit reinem 
Toluol zu bestimmen. Das aus Toluol p-aulfosaure gewonnene u. gereinigte Toluol 
liatte D .jj,11'* 0,87417. Um den crforderlichen Genauigkeitsgrad in der Best. der 
angewandten Stoffmengen zu erreichen, ist die Benutzung passend konstruierter 
Pipetten notig. (Journ. Chem. Soe. London 115. 1055—70. Sept. [22/7.] 1919. 
Bangor. Univ. College of North Wales.). F r a n z .

K ennedy Joseph P rev ite  Orton und D avid Charles Jones, Die kritischc 
Lósungstcmperatur eines ternaren Gemisćhes ais Kriterium der Reinlieit des normalen 
Butylalkohols. Die Darstellung von reinem normalen Butylalkohol. (Vgl. Journ. 
Chem. Soc. London 115. 1055; vorst. Ref.) Durch HC1 wird der LoslichkeitBring 
des Systems Wasser—n. Butylalkohol verengert. Eine 14°/„ig. (13,994 g in 100 g 
Lsg.) HC1 ist sehr gut geeignet, um mittels der kritischen Losungstemp. (k. Lt.) 
des ternaren Gemisćhes mit n. Butylalkohol den letzteren auf Reinheit zu priifen. 
Reiner n. Butylalkohol, iiber das Na-Salz des Salicylsaurebutylesters gewonnen,
D.Mi4u’4 0,81617, gibt mit der genannten wss. HC1 43,55° ais obere und 9,6° ais 
untere k. Lt. Da die k. Lt. sehr empfindlich gegen kieine Anderungen der Konz. 
des HC1 ist, kann man mittels n. Butylalkohol feststellen, ob zwei wss. HCl-Lsgg. 
genau gleiche Konz. haben. Ferner ist die k. Lt. des ternaren Gemisćhes recht 
empfindlich gegen Yerunreinigung des Butylalkohols mit seinen Homologen, mit 
Toluol oder Paraffinen. (Journ. Chem. Soc. London 115. 1194—1203. Okt. [17/9.] 
1?I19. Bangor. Univ. College of North W ales) F r a n z .

John  Scott Lnm sden, Kriterien des Reiiiheitsgrades von Jcauflichem Toluol. 
Kaufliches Toluol enthalt wechselnde Mengen einer FI., die sich nicht nitrieren 
liiBt, und die bei der Rektifikation mit dem Toluol uberdestilliert. Vf. nimmt an, 
daB es sich um ein Paraffingemiseh handelt, wie man es mit dem Kp. 108—112* 
aus Petroleum erhalten kann. Reines Toluol liat D.15 0,8712, das Paraffingemiseh
D. 0,743. Da beim Mischen keine Yolumandcrung eintritt, berechnet sich fur l°/0 
Pąraffin eine Erniediigung der D. um 0,0013. Die Best. der D. des kaufliehen 
Toluols bietet also ein gutes Kriterium seiner Reinheit. Auch die Best. der Misch- 
barkeitstemp mit Eg. ist schnell auszufiihren und zuverlassig. Vf. hat zu diesem 
Zweck die Methode von Or t o n  (Journ. Chem. Soc. London 115. 1055; C. 1920.
IV. 110) modifiziert, indem er mit Eg. unbekannten Wassergehalts (einige °/o) die 
Mischbarkeitstemp. gleichzeitig fiir reines Toluol, Toluol mit 5% Paraffinzusatz u. 
fiir das zu prufende Toluol bestimmt. Am genauesten ist die Best. durch Nitrie- 
rung mit uberschussiger Salpetersaure, dereń OberschuB im Nitrometer gemessen 
wird. Die Wiigung der erhaltenen festen Nitroverb. gibt gleichzeitig die prak- 
tische Ausbeute. Zu diesem Zweck werden genau 2 g des betr. Toluols mit 5 g 
reinen, trockenen, gepulverten Kaliumnitrats und dann unter Kiihlung u. Schutteln 
schnell mit 30 ccm reiner konz. Schwefelsaure versetzt. Wenn eine homogene Lsg. 
entstanden ist, wird unter sorgfaltiger Kiihlung allmahlich mit etwa 60 ccm W. 
verdiinnt, die feste Dinitroverb. abfiltriert, gewaschen und Filtrat nebst Wasch- 
wiis8ern auf 150 ccm aufgefullt. 15 ccm davon werden im Nitrometer gepriift, und 
daa Ergebnis wird verzehnfacht. Bei Verwendung von re in e m  Toluol erhalt man 
133,65 ccm Gas; ein Plus von 9,72 ccm Gas bedeutet 1% V eru n re in ig u n g  des 
Toluols. R e in es  Toluol liefert 3,95 g Dinitrotoluol. Alle vier Bestimmungemethoden 
geben zufriedenstellende [jbereinstimmung, doch ist keine derselben unter gewohn-
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lichen Bedingungen genauer ais auf ,/»°/0- (Journ. Chem. Soc. Londdn 115. 1366 
bis 1372, Dez. [16/10.] 1919. Dundee, Tcchn. College.) '  P o s n e r .

Jam es B rie rley  Firth., Oberflachcnspannung der Gemische von Wasser und 
Alkohol. Vf. hat die Oberfliichenspannung von W.-A.-Gemischen mit Hilfe der 
Tropfpipette bei 25" gemeseen. Bei Zusatz von 2% W. zu reinem A. tritt eine 
plotzliche Abnahme der Tropfenzahl ein. Yon 2—10°/0 W. bleibt die Tropfenzabl 
ziemlich konstant, und bis zu 50% W. ist die Abnahme nur geringfiigig, iiber 
50% W. fiillt die Tropfenzahl aber mit zunehmender W.-Menge betrachtlieh. Im 
ganzen ergibt sich von c». 4% W. ab eine hyperbolische Kurve fiir die Ober- 
flachenspannung; bei weuiger ais 4% W. fiillt die Oberfliichenspannung mit der 
Abnahme des W.-Gehalts schnell. Bemerkenswert ist, daB der Kniek der Kurve 
praktisch iibereinstimmt mit der Konz. (4,4%) des Gemisćhes von niedrigstem Kp. 
Oberhalb von 50°/0 W. lśifit sich die Kurve fur recht genaue Analysen benutzen. 
(Journ. Chem. Soc. London 117.268—71. MUrz. [10/2.] Nottingham, Univ. College.) Po.

M arcel D elepine, Versćhiede-ne analytische Untersuchungen uber Kohlenoxy- 
chlorid. I. N a c h w e is  und  B est. von fre iem  Cl in  COCls. Beim Durchleiten 
von COClj durch eine wss. Lsg. von K J findet eine Auescheidung von J  statt, die 
walirscheinlich auf Zerfall eines intermediar gebildeten, unbestandigen Ozyjodids 
COJ2 in CO und J 2 zuriickzufiihren ist. Diese Zera. nimmt mit der Konz. von KJ 
und der Temp. zu, wahrend die Hydrolyse von COCls von der Temp. unabhangig 
ist und mit der Verdiinnung der KJ-Lsg. steigt. Die Annahme, daB die Aus- 
sęheidung von J  auf einer Rk. zwischen COC1, und durch hydrolytiBch gebildetc 
HC1 in Freiheit gesetzter HJ beruhe, ist zu verwerfen, da man mit freier H J eine 
Jodausscheidung von gleicher GroBenordnung erh&lt und auch NaJ in Acetonlsg., 
wo eine Hydrolyse ausgesehloBsen ist, eine stiirmiBche Zers. in CO und J , bewirkt. 
Um freies Cl in COCL nachzuweisen, muB man sich dalier sehr verd. (0,l%ig.) 
Lsgg. von 1\J bedienen, die mit COC1, nicht mehr reagieren. Verseifung von fl. 
COCls mit NaOH und Best. von Cl in dieser Lsg. durch Zusatz von K J u. Siiure 
ist nicht zulassig, da das in eiseren GefiBen aufbewahrte Phoagen FeCl, enthalt. 
Gro li er e Mengen freies Cl erkennt man schon an der Farbę dicker Schichten den 
Gases.

II. Zers. des P h o sg e n s  d u rch  W .; B est. in  A b g asen  (mit R.. Donris u. 
L. Ville). COC1, wird durch feuchte Luft auBerordentlich langsam zers. und be- 
halt seinen cbarakteristischen Geruch darin viele Tage. Dagegen verseift fl. W. 
sehr rasch, wss. HCl bedeutend langsamer. Um daber Gasstrome von COC1, zu 
befreien, geutigt es, sie iiber nasse Materialien zu ieiten; die letzten Spuren ent- 
fernt man durch Alkali. Znr Best. in Abgasen saugt man das Gas durch 10 ccm 
einer Lsg., die in 100 ccm 10 ccm n. NaOH. und 50 ccm A. von 95 Vol.-°/0 ent
halt, dampft ein. bringt nach Zusatz von et was Essigsaure zur Trockne, zerstort 
etwa gebildetes saures Salz durch Eindampfen mit etwas W. u. titriert mit K jCr04 
und AgNOs.

IH. E inw . von C0C18 a u f  te c h n is c h e  e is e rn e  B e h a l te r  (mit L. Ville). 
Phosgen greift blankes Fe nur an, wenn es Cl enthalt, jedoch betrug der Cl-Ge- 
lialt eines 0,8% Cl enthaltenden COCI4 nach 8-tagiger Berubruns mit Fe-Pulver 
immer noch 0,3%. Ein Teil des FeCl, (0,1% des COCl*) geht in Lsg., FeCl, ent- 
steht nur in Spuren. Die Gesamtkorrosion ist so gering, daB Undichtigkeiten nur 
durch Fehler beim autogenen SchweiBen und Infiltrationen an diesen Stellen ent- 
stehen konneu. Rost und Eisencarbonate losen sich langsam in Phosgen.

IV. B est. von COCl, in  T i ta n c h lo r id  (mit J. Lafore). Das Verf. beruht 
auf der Zers. des rohen Titanchlorids dnrch 20%ig. HCl u. Best. der entstandenen 
COs. Da beim Eintropfen des Chlorids durch einen Tropftrichter sehr bald Ver- 
stopfungen eintreten, fuhrt man es mit Hilfe eines gasdiclit in einem Stopfen be-
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festigten, unten ein Glasreseryoir tragenden Glasstabes in die znr Zers. dienende 
dreihalsige WoULFFsctie Flasche und entleert das Reseryoir nach YerschluB aamt- 
licher Hahne durch allmahliches Kippen. Nach Verschwinden der Nebel leitet 
man die entwickelte COa unter gleichzeitigem Erwarmen mittcla eines Luftstromes 
zunachst durch 2 Wasehflaschen mit W. und dann durch eine Lsg. aus 25 ccm
2 a. NaOH und 50 ccm 0,2-n. Ba(OH)2 .und titriert das ausgeschiedene BaC03 mit
0,1-n. HC1.

V. B est. von HC1 in CO Cl. (mit M. Monnot, H. Duval u. J. Lafore). Zur 
Bindung der HC1 sind Rkk., bei denen W. entsteht, nicht brauchbar. Die Vff. 
briugen fl. COC1, in einem evakuierten GefaB von 500—1000 ccm Inhalt mit fein 
gepulyertem Hg(CN)2 in Beriihrung und treiben nach 12—14 Stdn. die entstandene 
I1CN mittels eines trockenen Luftstromes in 2-n. NaOH; Best. der HCN nach 
D e n ig e s  wie ublich. W. ist wegen der dadurch bedingten groBen Fehler sorp- 
fśiltig fernzuhalten. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 27. 283—95. 5—20/4. [23/1.] 
Paris, Ecole supćrieure de Pharmacie.) R ic h t e r .

Beslandtelle von Pfianzen and Tiereu.
F erd inand  Kryz, E in  Beitrag zur Kenntnis des Vorkommens und der Reak- 

tionen der Anthocyanfarbstoffe der Eubenrotgruppe. Die vom Yf. angefuhrten Bkk. 
des Fuchsienbeeren- u. Kakteenblutenfarbsto/fs werden auch von einer Farbstofflsg. 
aus den Hauten der roten Riibe gegeben; in den Bliiten des Fliigelkaktus ist 
neben dem Riibenrotanthocyan ein Anthocyanfarbstoff anzunehmen. (Ósterr. Chem.- 
Ztg. [2] 23. 55 -56 . 1/5, Wien.) J u n g .

A. C. A ndersen, U ber Proteinstoffe und einige neitere Methoden zur Unter- 
nuchung ihrer Zusammensttzung. Vf. modifiziert die von v a n  Sl y k e  (ygl. A b d k e - 
HALDEN, Handbuch. d. biochem. Arbeitsmethoden 5. 995 nnd 6. 278) angegebene 
Methode der Proteinanalyse, indem er dereń 5. Fraktion (Amino-N) in 2 Unterteile 
zerlegt. Die bierni gehorigen Aminosauren Glykokoll, Alanin, Serin, Phenyłalanin, 
Tyrosin, Valin und die 3 isomeren Leucine bilden ais Monoaminomonocarbonsauren 
eine Untergruppe fiir sich, wiihrend ABparaginsaure und Glutaminsiiure ais Mono- 
aminodicarbonsauren die andere Untergruppe bilden. Wenn man eine wss. Lsg. 
einer Mischung dieser Aminosauren mit NaOH neutralisiert in der Weise, wie sie 
von SOr e n s e n  (vgl. C. r. d. Lab. Carlsberg7.1; C.1910.1.1994) fur die Formoltitrierung 
angegeben ist, so sind die Monoaminocarbonsiiuren wie auch Prolin und Oiyprolin 
in freiem Zustande vorhanden, wahrend die Monoaminodiearbonsauren ein Aqui- 
valent Base binden. Nach dem Eindampfcn einer solchen Lsg. und nach dem Ver- 
aschen des Trockenriickstandes bleibt Na,CO, znriiek, und dessen Menge ist aqui- 
valent der yorhanden gewesenen Menge von Monoaminodiearbonsauren. Vf. gibt 
genaue Vorschriften znr Ausfuhrung der Analyse an. (Kong. Vet.-og Landbohoj- 
**kole Aarskrift 1917. 308—34. Kopenhagen, Tierphysiolog. Abt. d. Vers.-Lab.) Gtii.

A. K rogh  und G-. L iljestrand , Eine Mikromethode zur Bestimmung der Kohlen- 
faure des Blutes. Es wird eine Abiinderung des KaOGHschen Verf. (ygl. A n d e e s e n , 
Biochem. Ztschr. 74. 357) beschrieben, mittels dereń es gelingt, 0,25—0,3 ccm 
Blut bei gewunschter COj-Spannung zu sattigen und damit eine Doppelbest. der 
CO, bei einem mittleren Fehler von ca. i0 ,5 ,V ol.-%  auszufiihren. AuBer einigen 
apparatiyen Anderungen ist die Yerwendung eines Gemisches von 5 Citrat-f- 5HC1 
(pH =  3,66) zur Austreihung der CO, wcsentlich. (Biochem. Ztschr. 104. 300—15. 
8/5. [26/1.] Kopenhagen, Zoophysiol. Lab. d. Univ.) bPiEGEL,

P au l Iversen , Zur Bestimmung des Phosphorgehaltes kleinerer Mengen von 
Blut und Plasma. (Vgl. Biochem. Ztschr. 104. 15; C. 1920. III. 108.) Man kann 
die NEUMANNsche Methode auch bei Best. sehr kleiner Mengen P  yerwenden. wenn 
man die Auafallung des Molybdannd. in nur 10 ccm FI. yornimmt. Phosphatlsg.,
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NHjNOs und Saure, zusammen ca. 9 ccm, werden gerade bis zum Kochen erwarmt, 
dann mit 1 ccm 10°/0ig. Ammoniumuiolybdat yersetzt. Es ist stark zu schutteln, 
bis der Nd. sich zu zeigen beginnt, dann weiter unter Erhaltung der Temp. auf 
70—80°, bis er sich in einer durchaus klaren und farblosen FI. befindet. Nach 
Abkiihlen kann das Waschen des Nd. beginnen. Zu seiner Abtrennung benutzt 
Vf. gehiirtete Filtcr, von denen er sich nach Auswaschen quantitativ in das zur 
Titration dienende GeftiB herunterspritzen laBt. Die Anwendung auf Blut und 
Plasma wird besonders besehrieben. (Biochem. Ztschr. 104. 22—29. 23/4. [13/1.] 
Kopenhagen, Pharmakol. Inst. d. Univ.) Sp i e g e l .

W. Denis, Bestimmung van Magnesium im Blute. Filtrat uud Waschfi. von 
der Best. des Ca nach L y m a n  (Journ. Biol. Chem. 29. 169; C. 1917. 11. 772) werden 
yerdampft und yerascht, die mit W. und verd. HC1 hergestellte Lsg. auf 2—3 ccm 
konz., worauf das Mg ais MgNHłPO< in naher beschriebener Weise gefiillt, ab- 
zentrifugiert und ausgewaschen wird; der Nd. wird dann in HC1 gel., und darin die 
Phosphorsaure inittels des Strychninmolybdatreagenses (Bl o o r ) bestimmt. (Journ. 
Biol. Chem. 41. 363—65. Marz. [30/1.] Boston, Mass. Gen. Hospital.) Sp ie g e l .

F. M ezger, Uber eine neue Methode der Untersućhung des Blutes au f Zucker. 
Beschreibung eines Giirungssaccharometers (Hersteller: W a c h e n f e l d  u . S c h w a r z -

s c h il d , Cassel), welcher bei Anwendung von 1 ccm Blut 
eine exakte Zuckerbest. ermoglicht. Die Art des App. 
ist aus der Abb. (Fig. 4) ersichtlich. (Miinch. med. 
Wchschr. 67. 320—21. 12/3. Bad Kissingen.) B o r in s k i .

S. P arto s , Bestimmung des durch Urease zersetzten 
Harnstoftś aus der C O.Komponentę des Zersetzwngs- 
produktes. In  der Kugel c des beifolgend abgebildeten 
App. (Figur 5) wird iiber Hg, das die Kugel c bis auf 
den fiir die Lsg. noch notwendigen Raurn fiillt, die 
hamstoffhaltige FI. mit Sojabohnenurease behandelt, 
nacli 20 Stdn. die gebildete Kohlensaure durch H ,S04 
in Freiheit gesetzt und ihre Menge durch das Steigen 
der Hg-Saule im Schenkel a gemessen. Zu diesern Zwecke 
wird in den ahnlich  der BARCROFTschen B lu tgasb irne 
mit einer rinnenformigen Ausbuchtung e yeraehenen 
Hals d das gut eingeschliffene u. gefettete Ansatzstiick 
f  so eingesetzt, daB die untere Óifhung des asiaien R5hr- 
chens durch die Wandung von d abgeshlossen ist, dann 
nach Einfullen von 1,5 ccm 30°/0ig- H3S04 durch den 

hohlen Stopfen g, desaen seitliche Bohrung mit einer solchen des Halses von f  in 
Kommunikation gesetzt werden kann, yerschlossen und schlieBlich f  so gedreht,
daB die untere Miindung des H2S04-Rohrchens mit e kommuniziert und die Siiure
ausflieBt. Zur Kalibrierung des App. dient 1 ccm Lsg. yon reinstem Na,C03 be- 
kannter Konz. (Biochem. Ztschr. 103. 292—98. 15/4. 1920. [5/9. 1919.] Budapett, 
Pliysiol.-chem. Inst. d. Univ.) Sp ie g e l .

R obert K oritschoner und Otto M orgenstern, Refraktometrische Untersuchungen 
iiber die Beaktionen zwischen isolierten Krebszellen und Blutserum (Freund-Kaminer- 
sche Beaktionen). Die yon F r e u n d  u . K a m in e r  (Biochem. Ztschr. 26. 312; Wien. 
klin. Wchschr. 23. 1221; C. 1910. II. 67S. 993) entdeckte Rk. laBt sich auch refrak
tometriach nachweisen, da die Zerstorung der Krebszellen Erhohung dea Refrakto- 
meterwertes bedingt. (Biochem. Ztschr. 104. 259—79. 8/5. [22/1.] Wien, Kranken- 
anat. Rudolfatiftung.) Sp ie g e l .

E rn st M einicke. Die Lipoidbindungsreaktion. 3. Mitteilung. (2. Mitt. vgl. 
Ztschr. f. ImmunitiUsiorsch. u. esper. Therapie I. 28. 280; C. 1919. III. 81.) Weitere
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Unterss. haben zur Ausfiillung einiger Liicken in der friilieren Darst. gefiihrt. Die 
iu alkoh. Organextrakten gel. Lipoide erfahren durch Zusatz von W. oder NaCl- 
Lsg. Dispersitatsanderungen, die aieh durch Triibungen und Fiillungen aufiern, 
Durch Variieren derZusatze kann man fiir jeden Extrakt dasTrubungs- u. Flockungs- 
bild ermitteln. Die Flocknngsbilder aind bei E itrakten aus getrockneten Pferde- 
herzen je nacli Art ihrer Gewinnung ver6cliiedeu, gewissen Bildern (Restestrakte 
von A., Chlf., Bzl.) entspricht gute Wrkg. der Estrakte in den drei Formcn der 
Lipoidbindungark., wahrend Estrakte mit anderen Bildern uubrauchbar aind. Die 
Feststellung der Floekungabilder von Serum- und Organextrakten gestattet Ein- 
blicke in ihren kolloidalen Zustand und das YerhiŁltnis der in ihnen gel. Lipoide.
— Nach Erorterung der beaonderen Bedingungen fur die dritte Modifikation (vgl. 
Miinch. med. Wchachr. 56. 932; C. 1919. IV. S60) gelangt Vf. zur Betrachtung der 
Lipoidbindungark. ais geschlossenen aelbstandigen Gebietea der serologischen For- 
aehung. Fur Luesdiagnose praktisch brauchbar aind die zweizeitige Methode der 
Globulinlsg. (M. B.) und die einzeitige der Globulinflockung (D. M.), fiir Immunitats- 
rkk. zu praktiachen Zwecken nur jene. (Ztschr. f. lmmunitatsforsch. u. exper. 
Therapie I. 29. 396—434. 5/3. 1920. [2/9. 1919.] Lungenlieilstatte Ambrock bei 
Hagen i. W.) S p ie g e l .

H. 0. Schm it-Jensen, Eine Mikrouergarungswethode fur die bakteriologische 
Diagnostik und iiber Yergdrungsprohen ais Kontrolle fiir die Beinheit der Kolile- 
hydrate. (Kong. Vet.-og Landbohojskole Aarakrift 1920. 87 — 121. Kopenhagen, 
Serumlab. — C. 1920. IV. 32.) GOntheb.

K. A. Bondorff, Die Yericendung der Saureagglulinaiion bei der bakteriologi- 
schen Speziesdiagnose. Die verschiedenen Stamme einer- uud deraelben Bakterien- 
spezies agglutinieren bei yerschiedener H-Ionenkonz. Dagegen scheint ea fiir den 
eiuzelnen Staram ein konatantes Agglutinationaoptimum zu geben, das unabhangig 
vom Alter und Niihrboden der Bakterien ist, was an Coli und Aerogenesrippen ge- 
zeigt werden konnte. (Kong. Vet.-og Landbohojskole Aarakrift 1917. 365—81. 
Kopenhagen, Pflanzenphysiolog. Lab.) GtlNTHER.

EL. Allgemeine chemische Technologie.
W. H. N utta ll, Die befeuchtende Kr aft und ihre Beziehung zur Industrie. Die 

Fiihigkeit einer FI., 6ich auf einem featen Korper auszubreiten, ihn zu befeuchten, 
ist theoretiseh noch wenig erforscht, und die Verff., yerBchiedene Fil. nach ihrer 
befeuchtenden Kraft zu unterseheiden, was haufig erforderlieh ist, lassen erkennen, 
daB der Vorgang noch mehr oder weniger unbekanut ist. Unter Berucksichligung 
des geringen hieruber vorliegenden Schrifttums werden die Theorie desVorganges 
und daraus sich ergebende Fragen erortert und die Bedeutung der Erscheinung 
des Befeuchtens fiir yerschiedene teehniache und gewerbliche Verff. (Schlammverf. 
zur Trennung von Erzen, Verseifung von Fetten, Bespritzen von Pfłanzen mit der 
infizierenden Lsg. usw.) dargetan. (Journ. Soc. Chem. Ind. 39. T. 67—71. 31/3. 
[27/1.*].) RttHr.E.

S. W. P arr, E in  NadelventU fiir genaue Entnahme ton Gasen hohen Drucks. 
Das Ventil, das in Anaicht abgebildet ist, wird an die iiblieben Versehlu6se fiir 
Bomben mit hoehgeprefiten Gasen angebracht und ermoglicht. die Entnahme des 
Gases in gleichmaBigem Strome. (Journ. Ind. and Engin. Chem. 11. 768 69. 
1/8. [23/5.] 1919. Urbana, Illinois. Dept. of Chemistry, Univ. of 111.) ROhlk.

R. Heym, Der Dampfver}naućh der LSseapparate. An einigen der yerbreitetsten 
Loseapparate der Kaliindustrie wird der Dampfyerbrauch ermittelt und gezeigt, 
wie sich  namentlich d u reh  Verwendung von Abdampf w e se n tlich e  E raparn isse  
machen lassen. (Kali 14. 122—26. April 1920. Braunscbweig.) Y olhabp.

H einz S tabel, Berlin, und Siegmund E en le in , Miiueben, Yorrichtung zum
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innigen Mischen von Flussigkeiten mit Gasen unter Zerstaubung roittels des Gas- 
stromes, bestehend aus einem Mischtrichter (a) (Fig. 6) mit Gaszufiihrungsrohr (f ), 
der von einem Mantel (d) fur die Aufnahme der zuzufuhrenden FI. umgeben, mit 
feinen Offnungen (e) fiir die Fil. in seinem Kegelmantel versehen und mit einer 
Haube (6) mit AbfluBrohr (c) abgedcckt iat. — Auf dieBe Weise erhiilt man eine 
mit Gasen Tollkommen gemiBchte FI. (D.E.P. 319937, KI. 12e vom 1/11. 1918, 
ausg. 1/4. 1920.) SCHARF.

H einrich  Hencke, Charlottenburg, Vorrichtung bei Trommelftltern sum Trennen 
von festen Stoffen und Fliissigkeiten mit mehreren Saug- oder Druckknopfen, dad. 
gek., daB die von den einzelnen Zellen (2) (Fig. 7) zu den Saugkopfen (8) fiihren- 
den Kanale (6) durch AbschluBorgane (10) an beliebiger Stelle des Trommel- 
umfanges abschlieBbar sind, um die Saugwirkung wahrend der Drehung der Trommel 
nach Belieben unterbrechen und Laugen vcrschiedener Konz. aus dem zu ent- 
wassernden Materiał abfuhren zu konnen. — GemaB einer weiteren Ausfuhrungs • 
form der Erfindung beaitzt der Saug- und Druckkopf der Filtertrommel in an sieli 
bekannter Weise mchrere getrennte Abteilungeu, die je nach der Stellung der Ab
schluBorgane aufeinanderfolgend mit einer Anzahl von Trommelzellen in Yerbindung 
gesetzt werden. Die von der Filtertrommel aufgenommene M. kann in den ein- 
zelnen Abteilungen aufeinanderfolgend fiir sich entwassert und die so erhaltcnc 
Lauge getrennt abgefuhrt werden. (D.E.P. 318843, KI. 12d vom 7/6. 1916, aUBg.

W illiam  J . S tew art, Belfast, Verfahren zum Ftltricren und Klaren von 
J^liissiglceiten, insbesondere von Wasscr, wobei die selbsttatige Reinigung des Filters 
durch Umkehrung der Riehtung des Fl.-Stromea bewirkt wird, und das W. sich in 
jeder Bewegungsrichtung von einer Kammer in eine zweite durch ein Filter be- 
wegen muB. Auf jeder Seite des Filters befindet sich eine Absetzkammer, dereń 
Boden durch entsprechende Ausgestaltung der Seiten- u. Unterwande eine Tasche 
bildet. Aus dieser Tasche wird der abgesetzte Schlamm mit einem Mindestverlust 
an gereinigtem W. entfernt, und es wird dadurch das zu ras ehe Verschmutzen der 
folgenden Filterelemente verhindert. Die Unreinigkeiten setzen sich in diesen 
Taschen leicht ab, da der Fl.-Strom in ihnen eine verhaltnismaBig geringe Be- 
wegung aufweist. Zeichnung bei Patentschrift. (D.E.P. 320610, KI. 12 d vom 
8/3. 1914, ausg. 27/4. 1920, Prioritat [Belgien] yom 10/3. 1913, fiir die Anspruche
1, 3 und 4.) S c h a e f .

E rich  C hristianus, Neukolln, Abscheider fiir fliissige Kdrper aus Gasen und 
Dampfen, 1. dad. gek., daB der zum Filtrieren dienende Inneneinbau, den jeweiligen 
Gasmengen entsprechend, in seiner riiuniiicheu Ausdehnung groBer oder kleiner

7
Fig. 6. Fig. 7.

18/2. 1920.) S c h a r f .
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eingestellt werden kann. — 2. Abaeheider nach 1, dad. gek,, daB der Filterkorb 
aus einem System gewellter Drahtstabchen, welche zwiseben Stahlbandspiralen 
eingełegt sind, bestebt, zum Zweeke, durch Erweitern oder Verengern der Spirale 
den Rauminhalt des Filters zu verandern. — Man ist mithin in der Lage, dem 
durchstromenden Gase ein der Menge entsprechendes weites oder enges Filter- 
yolameii entgegenzustellen u. hierdureb die Filtration den jeweiligen Verhaltnissen 
leiebt anzupassen. Zeichnung bei Patentscbrift. (D.E.P. 319936, KI. 12 e vom 
15/6. 1919, ausg. 10/4. 1920.) S c h a r f .

Jen s Jakob  Lassen und V ilhelm  F red erik  H jort, London, Grundablafi fiir 
Filter. Der neue AblaB besteht aus einem Trichter oder einer Rinne, einer Haube, 
Torteilhaft kegelig oder gewolbt, die iiber dem Trichter oder der Rinne eine Dureh- 
fluBkammer bildet, u. einem geloehten Sebirm, der oberhalb u. iiber den Trichter 
oder die Rinne binausgebend an die Haube anschlieBt. Durch die ais Leit- 
schaufel wirkende Haube wird die Filterfl. von der Eintrittsflaehe der einen Seite 
zur Austrittsflache der anderen des in einer wagerechten Ebene befindlichen Siebes 
umgelenkt. Die Yorrichtung bezweckt Verbesserung des Wasserdurchlasses unter 
Verhindernng des Verstopfens durch den Sand oder anderes Filtermaterial. 
Zeichnung bei Patentscbrift. (D.E.P. 320 611, KI. 12d vom 31/3. 1917, ausg. 
27/4. 1920.) SCHARF.

Siemens Schnckertw erke G. m. b. H ., Siemensstadt b. Berlin, Elektrische 
Heinigungsanlage fur Gase nach Pat. 318432, 1., dad. gek., daB die Grube zum 
Sarameln des Niederschlagsgutes in einzelne Bunkertaschen (Fig. 8) (10, 11) mit 
quer zum Strom liegendeu Trennwanden unterteilt ist. — 2. Anlage nach 1, dad. 
gek., daB die Querwande 12, 13 der Bunkertaschen an eine Niederschlagselektrode
3 anschlieBen. — Durch die Einrichtung soli das Ausweichen des Stromes in die 
Grube zur Aufnabme des Niederschlagsgutes verhindert werden. (D.E.P. 318896, 
KI. 12e vom tj/12. 1918, ausg. 14/2. 1920; Zus.-Pat. zu Nr. 318432; C. 1920. II. 520. 
Langste Dauer 28/5. 1933.) S c h a r f .

Fig. 8.
H einrich  Meyer, Berlin-Halensee, Jalowietrockner mit Naćhtrocknungs- und 

Kuhlkammer, dad. gek., daB die unterhalb der Jalousiesohlen (d!, d') (Fig. 9) an- 
geordnete, ais Trockengutaufnelimer dienende Kammer mit einem durchbroehenen 
Boden (p) und in den Seitenwanden mit yerstellbaren Windklappen (A) versehen 
>st. Da das Trockengut selten so gleichmiiBig in der Art und Vorbereitung, aucli 
kaum so gleichmaBig zu verteilen ist, daB alles zu gleicher Zeit trocken wird, so 
sttirzt man es beizeiten in die Kammer hinab und laBt es dort nachtrocknen und 
sich ausgieichen. Je nachdem man die Klappen k mehr oder wcuiger schlieBt, 
nimmt mehr oder weniger Luft den Weg durch den unteren Boden nnd bew irk t 
das gewunschte Nachtrocknen, ohne Ubertrocknung, wie es auf der Darrsohle d 
bei langerem Liegen leicht eintreten wiirde. (D.E.P. 320 525, KI. 82 a vom 18/3,
1919, ausg. 23/4. 1920.) Sc h a r f .
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Deutsche Solvay W erke A .-G ., Bemburg, Anhaltr 
Einrićhtung zur Krystallisation von Salzen aus heifien 
Ldswngtn, gemaB Pat. 296 635, dad. gek., daB die Ab- 
losevorrichtung gebildet wird von iiber den Eostflachen auf 
Wellen (e) (Fig- 10) angeordneten, der jedesmaligen Zahl 
der Stabe, Holzleisten, Bleclistreifen, Winkel (d) o. dgl. ent- 
sprechenden Anzahl von Schwanzhiimmern (e, f ,  g, h), 
welche durch die Nocken, Haken oder Ezzenterscheiben 
(c) eines angetriebenen endlosen Organs (Kette, Seil, Band 
o. dgl.) angehoben und wieder auf die Stabe faOen ge- 
lassen werden. — Die durch den Schlag liervorgerufcne 
Erschiitterung bewirkt dann, daB das an den Staben an- 
haftende Salz abfiillt. (D.R.P. 319751, KI. 12c vom 17/12.
1918, ausg. 30/3. 1920; Zus.-Pat. zu Nr. 296635; C. 1917. I. 
610. Ztschr. f. angew. Ch. 30. II. 82 [1917]. Langste 
Dauer: 31/10- 1929.) S c h a r f .

Charles B askerville. Uautkrankheiten durch Schmier- 
mittel. Gebrauchte u. infolgedessen yerschmutzte Schmier- 
mittel konnen auf der Haut des Arbeiters EntzUndungen 
verursachen, die durch Waschungen und Einstauben mit 
einem Gemische gleicher Teile Starkę und ZnO geheilt 
werden kSnnen. Auch in dem Schmiermittel enthaltene 
Metallsplitterchen konnen durch Herbeifiihrung mecha- 
nischer Verletzungen Infektionen yerursachen. (Journ. Ind.

Fig- 10- and Engin. Chem. 11. 797—98. 1/8. [8/7.] 1919. New York
City. College of the City of New York.) RUb l e .

III. Elektrotechnik.
A llgem eine E lek triz ita ts  - G esellschaft, Berlin. Itinfuhrungsisolator avs 

PoreeUan oder ahrilichem Stoff fiir QuećksilbtrdampfgleićhrichteT mit Eisengehawr, 
der an einer Óffnung des Gehauses zwischen diesem und der zu isolierenden 
lilektrode licgt, dad. gek., daB iiber den Isolator ein Stahlring geschoben und mit 
ihin verkittet ist, zum Zweeke, die bei der Erwarmung des Metallgehiiuses und der 
Elektrode entstehenden Schubspannungen des Isolators aufzunehmen und unschild- 
lich zu machen. — Ais Materiał dient Nickelstafii von annahernd dem Ausdehnunge- 
koeffizienten des Isolators. (D.JB..P. 319088, Kl. 21 g vom 18/3. 1919, ausg. 14/4. 
1920.) M a i .

H enri Georges, Etnę neue Quecksilberbogenlampe fur Wechselstrom. Die Quarz- 
ąuecksilberlampe fur Wechselstrom bat eine groBe Lichtstarke und besitzt einen 
inneren Druck von ungefahr 2 kg pro qcm. Die Zundung wird direkt zwischen den 
Elektroden bewirkt, und zwar mit Spannungen iiber 500 Volt. Die Lampe ist mit 
einem Edelgase, yorzugsweise Neon, von mehr ais 1 cm Hg-Druck gefiillt. (C. r. 
d. l’Acad. des Sciences 170. 458—60. 23/2.) J. Me y e r .

Sob. N owotny, Zur Frage der Auffrischung von Kohlenbraunsteinelektroden 
in Nafklemcnten. Um die aus Kohle und Braunstein bestehenden Beutelelektroden 
von NaBelementen wieder aufzufrischen, legen L o h n s t e in  (Elektrochem. Ztschr. 
20. 91; C. 1913. II. 646) und G o l l m e r  (Telegraphen und Femsprechtechnik 1917. 
118) die gebrauchten Elektroden mehrere Stdn. in verd. H.SO^, spulen sie mit 
W. gut ab u. trocknen. Die so regenerierten Elektroden weisen zuerst eine Span- 
nung von 1,9—2 Volt auf, die aber bald auf den gewohnlichen W ert 1,5 Volt sinkt. 
Die bisherigen Anschauungen reichen zur Erklarung nicht aus. Es handelt sich 
um die Frage, welcher von den beiden Faktoren: Erschopfung des Braunsteins u.
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Ausscheidung von Zink-Ammoniumsalzen fiir die Hebung der Elcmentwrkg. der 
wichtigere ist. Das Auftreten der hoheren Anfangsspannung der regenerierten 
Beutelelektroden ist auf die Anwesenheit von freier H2S04 in den Kohleelektroden 
zuriickzufiihren. Das Wesen der Auffrischung besteht in der B. von MnÓ,, die 
nach GOLLNEB durcb den O, der Luft erfolgen soli. Wahrscheinlich zerlegt aber 
die yorhandene H ,S04 das durch Reduktion entstandene Mu,O, in MnS04 und 
MnO,. Die Frage, ob sich die Reduktion des MnO, nur auf die iiuBersten Schichten 
beschraukt, soli durch Analysen gel. werden. (Elektrochem. Ztschr. 26. 17—20. 
Mai-Juni 1919. Wien.) J. Me y e r .

J . E. Schrader, Versilberung der Quarzfaser durch Kathodenzerstaubung. Die 
Methode yon W il l ia m s , Quarzfasem durch Kathodenzerstaubung zu versilbern, 
wurde dahin umgeiindert, daB der Widerstand der Quarzfaser in Bich gemesseu 
werden lconnte. Die Zerstaubung wurde in H, bei yerachiedener Voltzahl und 
Stromdichte yorgenommen, wahrend der Widerstand fur yerschieden lange Zer- 
staubung gemessen wurde. Nach der Versilberung lieB sich beim Widerstand der 
Faser eine Veranderung mit der Zeit beobachten, und diese Yeranderung konnte 
selbst in kurzeń Zeitinteryallen gemessen werden. (Physical Review [2] 13. 163 
bis 164. 1919.) B e l o w s k y .*

Hugo Seemann, Wiirzburg, Vcrfahrcn zur Yermeidung der storenden Streustrdh- 
lung und der DurcKlassigkeit der Sćhneiden und Blendenkanten an Blendensystemen fiir 
KSntgenstrahlen, dad. gek., daB die Neigung aller Spaltbackenflacben aus Blenden- 
flachen derart gewahlt wird, daB einerseits keine Flachen von der Strahlenąuelle 
und dem Spektrum aus gleichzeitig gesehen werden kann, andererseits die das aus- 
zublendende Strahlenbiindel begrenzenden Sćhneiden- und Blendenflachen so weDig 
ais moglich gegen die Strahlen, die sie begrenzen sollen, geneigt werden. — 
(D.B.P. 319853, KI. 21 g vom 6/11. 1918, ausg. 6/4. 1920.) M a i .

V. Anorganische Industrie.
A lbert G. W olf, Trocknen von Schuiefel enthaltenden Trobtn. Bei der Auf- 

sehlieBung des Schwefelvorkommens der Golfkiisteregion muB der aus yerschiedenen 
Tiefen stammende, hauptsiicblich aus Calcit und Gips neben wechselnden Mengeu 
elementaren Schtcefels bestehende Schlamm moglichst rasch und bei nicht zu hober 
Temp. getroeknet werden. Eine hierfur geeignete Apparatur wird kurz beschrieben. 
(Engin. Mining Journ. 109. 880. 10/4.) D it z .

H arburger Chemische W erke Schón & Co. und W erner D aitz, Harburg
a. Elbe. Verfahren zur Gewinnung von schwefelhaltigen Gasen gemaB Patent 306441, 
dad. gek., daB dem Brenngut, welches zur Gewinnung des CaS haltigen Oxyd- 
gemisches dient, MgS04 hinzugesetzt wird. — Es wird hierdurch die Oxydb. aus 
CaSO, gefordert und bei der Umsetzung mit MgCl,-Lauge ein besserer Magnesia- 
sehlamm erzielt, sowie die Menge der SO, im Verhaltnis zum H,S yergroflert. 
(D.R.P. 307081, KI. 12i vom 1/3. 1917, ausg. 17/4. 1920; Zus.-Pat. zu Nr. 306441; 
C. 1920. IV. 79.) Ma i .

Jam es J. Bobbie, Der Krieg und die Ausgangsindusiricn, mit besonderer Bi- 
rucksichligung der Industrie des gcbundcnen Stićkstoffs. Vortrag iiber die Fabri- 
kation von synthetischem N1I3 und Luftsalpetersaure und yon anderen Stickstofi- 
yerbb. ais Ausgang (key-industry) fiir andere Industrien. (Journ. Chem. Soc. London 
117. 430-44. April. [25/3.].) J. Me y e r .

Joseph Poulson, Wicdererrichtung einer Ammoniumsulfatanlage. In e tan d se tzu n g  
einer Ammoniumsulfatanlage. (Chem. News 120. 8—9.2/1.1920. [18/12.* 1919]) J u n g .

George A rthu r P erley , Die technische Oxydation von AmmoniaJc. Fort- 
setzung der Zusammenstellung des Schrifttums iiber die neuaten VerfF. (vgl- Journ.
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VI. Glas, Keramik, Zement, Baustoffe.
Franz K arl K eiser, Niirnberg, Yerfahren zum Betrieb von Kammerringóftn 

mit tiberschlagendem Feuer nach Pat. 316535, dad. gek., daB die abgezweigte 
HeiBluft durch das unter Druck eingefiibrte Gas injektorartig durch den Hilfsluft- 
kaual angesaugt wird. — Dadurch wird die Wrkg. des Verf. des Hauptpatents 
erhoht. (D.R.P. 320733, KI. 80 c vom 20/6. 1919, ausg. 22/4. 1920; Zus.-Pat. zu 
Nr. 316535; C. 1920. II. 331. Langste Dauer: 26/6. 1932.) S c h a r f .

Carl Schneider, Ribnitz, Mecklenb., Breehend wirkender Drehrost fur Schacht- 
Ofen zum Brennen von sinterndcm und losem Gut, bei dem ein scheibenformiger 
mittlerer Teil sich in einem ringformigen auBeren Teile des Drehrostes dreht. Die 
im Drehrost liegenden Hilfsdrehroste sind zur Drehrostachse eszentrisch angeordnet. 
Die Hilfsdrehroste bearbeiten dann mit ihren yerhaltnismaBig schnell umlaufenden 
Brechwerkzeugen das uber der Drehrostmitte lagernde Rostgut, so daB dieses Gut 
ebenso stark entleert wird wie das uhrige. Zeichnung bei Patentschrift. (D.R.P. 
320607, KI. 80c vom 23/12. 1917, ausg. 29/4. 1920.) S c h a r f .

Franz M iiller, Elbingerode i. Harz, Verfdhren zum Beinigen der Gaskanale 
von Schachtófen zum Brennen von Kalk u. dgl., dad. gek., daB der zu reinigende 
Teil der Kanale von der Gaszustromung abgesperrt uud in dcnselben frische Luft 
eingelassen wird, so daB eine Esplosion erfolgt, die die Ablagerungen heraustreibt. — 
Zeichnung bei Patentschrift. (D.R.P. 320283, KI. 80 c vom 9/3. 1916, ausg. 19/4. 
1920.) S c h a r f .

F. B. Silsbee und R. K. H onam an, Elektrisćhe Lcitfahigkeit von Porzellan. 
Es wurden Messungen der elektrischen Leitfahigkeit von Isolationsmaterialien 
zwischen 200 u. 900° mit Wechscl- und Gleichstroin von 2000 Volt Spannung aus- 
gefiihrt. Die Messungen friiherer Beobachter bei tiefen Tempp., die eine raeche, 
aber niemals sprunghafte Abnahme des Widerstandes mit steigender Temp. bei 
Porzellan, Micanit, geschmolzenem Quarz u. iihnlichen Materialicn ergaben, wurden 
bestiitigt. Die Messungen mit Gleichspannung wurden durch die infolge derselben 
auftretende Polarisation gefalscht, ein Feliler, der bei Verwendung von Wechsel- 
spannung nieht auftritt. (Pliysical Review 14. 197—98. 1919.) v. St e in w e h r .*

B ernhard  Kosmann, Der Loschkalk und die Kalkmilch. Im AnschluB an eine 
Unters. von K o h l s c h Ot t e r  und Y^a l t h e r  (vgl. Ztschr. f. Elektrochem. 26. 181;
C. 1920. IV. 37) und yon L e n a r t  (Ztschr. Ver. Dtsch. Zuckerind. 1919. 1; C. 1919. 
1L. 560) erortert Vf. die Vorgiinge beim Loschen des Kalkes. Der Lćischbrei des 
Atzkalkes stellt sich ala eine Umbildung des Ca(OH)j zu einer durch fortgesetzt 
gesteigerte W.-Aufnahme und damit yerbundenen Quellung erwirkten Dispersoid- 
masse von der Zus. eines Oktohydrates des CaO dar, die dadurch ausgezeichnet 
is t, daB darin ein Hydrogel und ein Hydrosol in innigster Mischung mechanisch 
wie chemisch yerbunden vorhanden sind, namlich ais Hydrogel das Tetrahydrat 
des CaO mit 54°/0 W. uud ais Hydrosol das Kalkwasser, eine gesattigte Lsg. von
1,27 g CaO in 1 Liter W., im Betrage von 36,0% des Loschbreies. Das Kalkwasser 
bringt in seiner durchdringenden Verteilung im Loschbrei dessen 6chmierige, 
schliipfrige und geschmeidige Beschafltenheit, dessen Bildsamkeit und Feucht- 
erhaltung zuwege. Die eigenartige Vermischung beider Bestandteile fiihrt bei 
weiterem Zusatz yon W. zur Bereitung yon Kalkmilch in jeglichein Grade yon 
Kalkgehalt, einem zwischen Emulsion und Suspension echwankenden Losclmngs- 
gebilde, welches durch die basische Rk. jedweder Verdunnungsstufe yon groBter 
technischer Wichtigkeit ist. Die Kolloidgebilde der Calciumhydrate sind nieht 
riickwandlungsfabig. (Tonind.-Ztg. 44. 555—57. 15/5. 565—66. 18/5. 572—73. 20/5' 
602—3. 29/5. 632—33. 5/6. 1920. Berlin-Charlottenburg.) J. Me y e r .

A. G uttm ann, Das Scholsche Yerfahren zur Hentellmig von Leichtsteinen aus
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Hochofenschlacke. (Vgl. aueli G u t t m a n n , Die Yerwendung der Hochofenschlacke 
im Baugewerbe, Dusseldorf 1919.) In Erganzung des Berichtes von E l w it z  (Stalii 
u. Eisen 33. 1684) gibt Vf. eine zusammenfassende Darst. der Herst. u. der Eigen- 
schaften der ITochofemclmemmsteine (,,Thcrmosit“) naeh dem Yerf. von Sch o l  
(D.E.P. 290386; C. 1916.1. 447). (Stahl u. Eisen 40. 326—31. 4/3. Dusseldorf.) Gko.

VII. Dungemittel; Boden.
D. M eyer und R. Gorkow, Weiterc Yersuche iiber den Einflufi der Lagerung 

auf die beim Kalkstickstoff eintretenden Stićkstoffverluste und SticJcstoffumsetzungen. 
Die fruher ausgesprocbenen Yermutungen (B i e d . Zentralblatt f. Agrik.-Ch. 46. 
77—80), daB die T em p . beim Lagcm von Kalkstickstoff eine erbeblicbe Rolle 
spielt, baben sich bestiitigt. Zur Verhutung von N-Yerlusten empfieblt sich das 
Lagern von Kalk-N in troclcenen, gescblossenen Riiumen. Auch Aufnabme von 
COj ist zu verhindern, (Zudecken). Die B . von Dicyandiamid in feuchtgewordenem 
Kalk-N ist in der wiirmeren Jahreszeit erheblicb groBer wie in der kalteren. (Landw. 
Zlg. 39. 27—28. 1919; B ie d . Zentralblatt f. Agrik.-Ch. 48. 370-873. Okt. 1919. 
B re slau . Ref. G . Me t g e .) Vo l h a r d .

F. W eiske, Die Wertverluste des Kalkstickstoffs beim Lagern. Feucbt auf- 
bewahrter Kalkstickstoff erleidet Wertyerluste 1. durch Verlust von Ammoniak-N 
(bis zu 6% vom Vf. beobachtet), 2. durch B. von Dicyandiamid, das mindestens 
schwer aufnehmbar, haufig direkt pflanzenschadlich wirkt. Der KeimprozeB wird 
weniger wie die jungc Pflanze benacliteiligt. Bei starken Dicyandiamidgaben findet 
eine nutzlose Anhaufung von N im Stroh statt, der Kornerertrag nimmt ab. (Landw. 
Jahrbb. 54. 601—18. Miirz. Bonn, Inst. f. Boden- u. Pflanzenbaulehre.) V o lh a rd .

P. Każe, V ila  und M. Lemoigne, Umwandlimg des Kalkstickstoffs in Harnstoff 
durch die Bodenbakterien. Vf. beweist an Verss. mit Reinkulturen, daB eine ganze 
Anzahl der am hiiufigsten Yorkommenden Bakterien (B. prodigiosus, B. coli,
B. cloacae) befahigt ist, den Kalkstickstoff in Harnstoff zu verwandeln, der sich 
dann auf fruchtbaren, taligen Boden rasch in (NH4)jCOs umsetzt. Auf sterilen oder 
sauren Boden gebt die Umsetzung entsprechend langsamer. Das schlieBt nicht ans, 
daB die Kolloide des Bodens bei der UmsetzuDg von Kalk-N auch eine Rolle spielen. 
(C. r. d. l’Acad. des Sciences 169. 921—28. 17/11. 1919.) Y o l iia k d .

M. Popp, Weitere Dii ngungs v er suche mit verdorbenem Kalkstickstoff. Die Verss. 
zeigten, daB selbst vollkomtnen trocken aufbewabrter Kalkstickstoff innerhalb 
Jahresfrist erhebliche Zers. erleiden kann, wobei 1/3 des Gesamtstickstoffs in Di
cyandiamid ubergefiihrt wurde. Solcher Kalkstickstoff wirkte schadigend im Ge- 
fiiByers. und bei gartenmaBiger Verwendung, trotzdem er nicht ais Kopfdiinger, 
sondern 8 Tage vor der Bestellung in den sehr tiitigen Boden eingebracht wurde. 
Humuscarbolineum yermindert die schadliche Wrkg. (Mitteilungen der D. L. G. 
34. 169 —71; B i e d . Zentralblatt f. Agrik.-Ch. 49. 88—93. Marz. Oldenburg. 
Ref. G. Me t g e .) Y o l h a e d .

Cesare Vecelli, Cimadolmo, Treviso, Italien, Yerfahren zur Herstellung eines 
Pflanzenschutzmittels, dad. gek., daB man Antimonglanz oder diesen enthaltende 
Stoffe mit Kalk und W. zur Rk. bringt. (D .RP. 320920, KI. 451 vom 27/6. 1915, 
ausg. 5/5. 1920.) Ma i .

Chemische F ab rik  Ludw ig M eyer, Mainz, Yerfahren zur Herstellung von 
Saatgutbeize>i, dad. gek., daB an sich bckannte Beizmittel mit leicht fluchtigen Fil. 
oder mit Sikkatiyen gemischt werden. — Es werden z. B. Teer, A nthracenol, 
Pbenol, Pyridinbasen, Anilin oder Pyrrol mit Bzl.-KW-stoffen oder mit A., ferner 
Teer, Schwerteerol -j- Teer -f-, Terpentinol mit Sikkativen, olsaure oder harz.^aure 
Salze mit Bzl. oder A., Formaldehyd, CuS04, HgCl, oder oiychinolinsaures K mit 
A. vermischt. — Die Wrkg. auf die scbadlichen Pilzkeime wird durch die Zusatze

10 *
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olme Sehadigung der Keimkraft crhoht. (D.B..P. 320919, KI. 451 vom 23/4. 1918, 
ausg . 5/5. 1920.) Ma i .

F ritz  E ckstein , Aus einer Feldstation fiir Stechmiicken. Biologische Notizen. 
Keines der yersuchten zahlreichen Einreibungsmittel hat langer ais hochatens 
20 Min. Schutz vor Stichen gcwiikrt. Al3 schmerzstillendes Mittel war 70°/0ig.
A. am brauchbarsten; zur Bekampfung der Laryen hat sich am besten Verbreitung 
einer diinnen Ólschicht auf den Wasserlachen bewiihrt. (Ztschr f. angew. Entomo
logie 6. 338—71. Febr. Miinchen, Forschungsinst. f. angew. Zoologie.) Vo l h a k d .

A dolf Andres und A dolf M uller, F in  einfaches Verfahren der Blausiiure- 
entwicklung aus Cyannatriumlosungen und seine Yerwendung zur Bekampfung
schddlicher Insekten. Cyannatriumlsg. auf Erde entwickelt betrachtliche Mengen 
HCN, der Boden muB warm und trocken sein ; Sand vermindert die HCN-Entw. 
Erdfloh und Kohlblattlaus werden durch UbergieBeu dea Bodens mit HCN-Lsg. 
yernichtet, wenn fiir Uberdachung gesorgt wird. Man braucht pro qm 2,5 1 einer
0,5°l0ig. Lsg.; Einwiikungsdauer: 45 Min. Bei dieser Anwendungsform erleiden 
schon mittelgroBe Pflanzen von WeiBkraut und Wirsing keine Sehadigung mehr 
bei abendlicher Behandlung. Im Mistbeet konnen bei gleicher Behaudluug Topf- 
flanzen yon Blatt- u. Schildlausen befieit werden. (Ztschr. f. angew. Entomologie
6. 372—89. Febr. Frankfurt a. M., Deutsche Gold- und SilberBclieideanstalt vorm. 
R O s s le r . )  V o l h a r d .

"W. H erter, Die Bcdeutung der Temperatur lei der Bekampfung der Mchlmotte. 
M it besonderer Beriicksichtigung der Bienertschen Frfahrungen. Durch niedere 
Tempp. liiBt sich der Schiidling nicht bekampfen. Temp. von 55—609 48 Stdn. 
lang bewirkt yollige Vernichtung. Blausauremethode ist nur bei ganz gcschulten 
Kraften moglich, hohe Tempp. erfordem zwar sorgfiiltigste Bewachuiig, sollten aber 
mindestens zur Sackdesinfektion yerwandt werden. (Ztschr. f. ges. Getreidewesen
12. 44—53. Marz. 68—71. April.) Volhard.

Neubauer, Bericht des Ausschusses fiir Diingemitteluntersuchungen. Die Fein- 
heitsbest. des gemahlenen Gipses. Ais Konseryierungsmittel fur Stalldunger und 
Jauche soli nur Gips iu solcher Mahlung yerwandt werden, daB 90°/o des Prod. 
das Normalsieb der Zementindustrie (900 Maschen auf das qcm) passieren.

Fiir die Phosphorsiiurebest. im Rhenaniaplwsphat wird wegen des storenden 
KieBelsauregehalts die LORENZsche Methode empfohlen. Beziiglich der Unters. yon 
Kdlkstickstoff wird nachgewiesen, daB die GroBe der Einwage keinen nachweisbaren 
EiufluB auf das Kcsultat hat.

Der KaliumsalzschneUpriifer naehCp.OTOGlNO (phyaikal. Werkstatten, G. m. b. H., 
Abt. Erderforschung in Gottingeu) beruht darauf, daB zu einer in einem MeBrohrchen 
abgemessencn, in W. gelosten Kalimenge Perchloratlsg. zugesetzt wird, bis keine 
Fiillung mehr entateht. Der Yerbrauch an Perchloratlsg. soli ein MaBstab sein fur 
den KjO-Gehalt. Die Methode liefert ungenaue, innerhalb 5—6°/o schwankende 
Ergebnisse.

Mit Hclzgcist yergallter Alkohol hat sich fur analytische Zwecke brauchbar 
erwiesen, sofern er frei ist yon Pyridinbasen. Fiir Bestst. yon Nitrat neben Nitrit 
wird das ARNDsche Verf. empfohlen (Ztschr. f. angew. Ch. 30. 169; C. 1917. II. 
324). Natriumperborat ais Frsatz far IZ, Oj bei der P,Os-Best. in Thomasmehlen 
nach Popp hat sich nicht bewahrt, liefert zu hoheZahlen. (Landw. Yers.-Stat. 95. 
10—19. Febr. Bonn.) V olhaed.

W. von K nieriem , Die Wertbestimmung des Stalldiingers. Auf Grund zehn- 
jahriger Ausnutzuugsyerss. yon Stalldiinger bei Kartofieln, Buben und Roggen auf 
der Versuchsfarm Peterhof berechnet Vf. den W ert von Stalldunger nach einer 
Methode, welche Zus. und die erfahrungsgemaBe Wrkg. zum Ausdrack bringt. Er 
geht vorn Wert des Futters aus; da etwa die Halfte der organischen Substanz beim
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Pussieren des Tierkorpera verbrannt wird, setzt er den Wert des Diingers =  der 
Halfte des Wertes der verabreicbten Futtermittel -|- dem Werte des Strenstrohes. 
(Sonderabdruek aus der Baltisehen Wochenschrift fiir Landw., Gewerbe u. Handel 
1914. Nr. 6. Vortrag. Dorpat; B i e d . Zentralblatt f. Agrik.-Ch. 49. 87—88. Marz. 
Ref. SCHATZLEIN.) VOLHARD.

N iels B jerrum  und J. K. G jaldbaek, Untersuchungm iiber die Faktoren, 
t celchc die Eeaktion des Erdbodens bestimmen. I. Uber die Bestimmung der s aur en 
oder basischen Eigenschaften eines Bodens. II . Uber die Eeaktion von Flussigkeiten, 
welche mit Caleiumcarbonat gesattigt sind. Die Rk. eines Bodens wird am besten 
durch die H Ionenkonz. oder den H-Ioneneiponenten angegeben, wobei man diese 
GroBcn entweder in der Bodenfliissigkeit oder in einem in bestimmter Weise her- 
ge3tellten Bodenauszug bestimmt. Am besten ist es, fur jedo Rk. die Saure-, bezw. 
Basenmcnge zu bestimmen, die man dem Boden zufiigen inuB, um diese Rk. zu er- 
halten. Durch elektrometrisehe Titrieiung kann man eine Reihe von solchen Re- 
sultaten erhalten und durch eine Titrationskurye yeranschaulichen. Der voll- 
etandige Ausdruck der Rk. eines Bodens ist sehr kompliziert.

Aus dem Massenwirkungsgesetz folgt, daB die H-Ionenkonz. (CH+) in  einer mit 
CaC03 gesattigten Lsg. nach der folgenden Gleichung durch die Ca-Ionenkonz. 
(Cęa+ +) u. den CO,-Druck (pCOj) beatimmt ist: CH+ =  K • yC ca+ + ,yPc<V Durełl 
elektrometrisehe Messungen wurde der W ert von log K bei 18® zu —5,2 bestimmt. 
Ein CaCOj-haltiger Boden kann sehr wohl sauer T eagieren . Je mehr C02 die 
Bodenluft enthalt, und je kalkreicher die Bodenfliissigkeit ist., um so saurer wird 
die Rk. des Bodens sein. (Kong. Yet.-og Landbohojskole Aarskrift 1919. 48—91. 
Kopenhagen, Chem. Lab.) GtłNTHER.

v m . Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.
George W. Schneider und B enjam in L. M iller, Die Bergbauinditstrie in 

Bnlinia. Mitteilungeu Uber die dortigen VY. und die Prodnktion von Zinn-, Silber-, 
Wismut- und Wolframerzen. (Engin. Mining Journ. 109. 787—90. 3/4.) D it z .

R. T. Hancock, Die Wirtschaftlichkeit der Erzkonzentration. Nach Bespreebung 
frflherer YerofFentlichungen von W  A TT und H a n d y  uber die Wirtschaftlichkeit 
der Erzkonz. werden Angaben iiber die Anwendung von Formeln fiir die Charak- 
terisierung der Wirtschaftlichkeit eines Auf bereitungsbetriebes gemacht, und die 
Frage diskutiert. ob man in einer Operation das gleiehe Ergebnis erzielen kann 
wie bei aufeinnnderfolgeuder wiederbolter Erzbebandlung. (Engin. Mining Journ. 
109. 841—44. 10/4) ' D it z .

H enry Hanson, Ubfr die Anwendung von Verdickungs- und Dekaniations- 
apparaten. Die in der Flotation sprasis zur Behandlung der Schlamme in Yer- 
wendung stehenden Yerdickungs- und Dekantationsapp., wie sie besonders in 
Amerika und Siidafrika gebrauchlich sind, werden an Hand von Abbildungen be- 
sebrieben. (Engin. Mining Journ. 109. 853—56. 10/4.) D it z .

Charles E. 01iver, Flotation von Molybdanit. Es wird der zur Konz. von 
Molybdanit auf der Anlage der Dominion Molybdenite Co zu Quyon [Quebee] in 
Anwendung stehende AnfbereitungsprozeB beschrieben. Das Erz enthalt durch- 
schnittlich 0,5—0,75% MoS„ auBerdem 3—5% Pyrit und nur sehr wenig Cu. D as 
vorzerkleinerte Erz gelangt mit einer Mischung von Kiefemol und Kerosen in eine 
Kugelmuhle und wird schlieBlich in Callowzellen der Flotation unterworfen. Die 
erzielten Konzentrate enthalten 90% MoSa, die Ausbeute betragt selten unter 98%. 
(Engin. Mining Journ. 109. 840. 10/4.) D it z .

Lym an F. B arber, Flotationspraxis im Swanseagebiet. Vf. besclireibt das im 
Arizona- und Swanseagebiet, im nórdlichen Yuma County [Arizona] in Anwendung
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stehende Flotationsyerf. fur Kupferkies haltige Erze mit 1,5—3°/o Cu. Die Tailings 
enthalten weniger ais 0,05°/0 Cu, die Konzentrate durchschnittlich 23°/0 Cu neben
0.45 oz Ag; die Ansbeute betragt 97—99°/0. (Engin. Mining Joum. 109. 845 bis 
846. 10/4.) ' D i t z .

H. C. Mc C rae, Zementgefafle fiir pneumatische Flotationszellen. D ie  Herst. 
von porosen Bełongefafien fur diesen Zweck und die damit erzielten giinatigen Er- 
fabrungen werden beschrieben. (Engin. Mining Joum. 109. 837. 10/4.) D i t z .

Compagnie de Fives-Lille, Paris, Pan i Habets, Montćgnee, und Antonie 
France, Lutticb, SióhtuorrieMung zum JSntstauben oder sum Klassieren ton łrockenem 
Gule, wie KóKle, Mineralien, K om  u. dgl. mit trichterformigem Beaebickungsraum 
und einem dem Gut entgegengefiihrten Windstrom, dad. gek., daB das Windrobr 
in zwei Zweige, ein Luftzufobrangsrohr und ein Sichtrohr unterteilt ist, wobei 
die Luft im Sichtrohr dem herabfallenden Gut in bekannter Weise entgegen- 
stromt und am unteren Ende des Siehtrobres ein zv/eckma8ig durcb Ventil regel- 
barer WasseryerschluB angeordnet ist. — Die Vorrichtung hat u. a. den Vorteil, 
daB sie sehr gleichmaBig unter Yermeidung von Verstopfungen des oder der Aus- 
tragrohre, sowie unter Verhinderung einer Wirbelbildung im Innem der Vorrieh- 
tung arbeitet. Zeichnung bei Patentschrift. (D.E..P. 320568, KI. l a  vom 13/12.
1913, ausg. 26/4. 1920.) S c h a b f .

Theodor Steen, Charlottenburg, Verfahren zum Behandeln von Massengiitern 
ztueeks JReinigung oder mechaniscJier oder chemiscJier Aufbereitung, bei welchem das 
Massengut mit der behandelnden FI. unter Vermittlung von Mischluftflussigkeits- 
bebem eine Mehrzahl von Behaltem durchliiuft, um nach Yerlassen des letzten von 
der FI. getrennt zu werden, wiihrend diese in den ersten Behalter zuriickflieBt.
1. gek. durch die Einfuhrung von Emeuerungsfll. an einer oder mehreren Stellen
unterhalb der Mischluftfliissigkeitsheber, so daB ein im wesentliehen gegen die Be- 
wegungsrichtung des Massengutes gerichteter, durch Oberiiiufe von einem zum 
anderen Behalter geleiteter Strom entsteht, der infolge seiner zunehmenden Starkę 
geeignet ist, die Yerunreinigungen mit sich fortzunehmen und nach der Abzapf- 
etelle des ersten Behiilters zu fuhren. — 2. Ausfiihrungsform des Verfs. nach 1, dad. 
gek., daB an den yerschiedenen Stellen yerschieden wirkende FU. und gegebenen- 
falls FU. versehiedener Temp. eingefiihrt werdeii. — Der Zweck der Erfindung ist 
es, ein Yerf. zu schaffen, das einmal einen kontinuierlichen Betrieb erlaubt, das 
andere Mai eine Verunreinigung der GrefaBe von vornherein yerhindert. (D.E..P. 
319708, KI. l a  vom 10/11. 1917, ausg. 31/3. 1920.) S c h a k f .

K. D ornhecker, EisenTiułtenJcunde. Bericht iiber die Fortachritte in den 
letzten Jahren seit Anfang 1912. (Ztschr. f. angew. Ch. 33. 96—100. 20/4. 103 
bis 104. 27/4. 106—11. 4/5. [5/4.].) J u n g .

W. L. W otherspoon. Fortsćhritte in der Anicendung von Staubkohlc fur Ge- 
blaseofen. (Vgl. M a th e w s o n  u . W o t i i e r s p o o n ,  Engin. Mining Journ. 108. 274; 
C. 1920. II. 9.) Weitere łlitteilungen uber die Verwendung von Stanbkohle an 
Stelle yon Koks in Geblaseofen beirn Schmelzen vori Kupfer- und Kupfer-Nickel- 
crzen. Die Art der Einfuhrung der Staubkohle in die Ófen in amerikanischen 
Schmelzhiitten wird an Hand von Abbildungen beschrieben. (Engin. Mining Journ. 
109. 803-4 . 3/4.) " D i t z .

E en n an n  Thaler, Verfahren zur Berećhnwng des direkt oder indirekt vergasten 
Erzsauersto/fs im Hochofen. Ist die Kohlenosydmenge der Gichtgase groBer ais 
die Kohlenosydmenge, welche durch 'WindsauerstofFverbrennung entstanden ist, so 
berechnet sich die direkt yergaste Eizsauerstoftmeuge (Oj) ais Summę aus s,'< des 
insgesamt yergasten ErzsauerstofFs Oj, yermehrt um 1ji des Unterschiedea a des 
Sauerstoffgehaltes des Gichtgas-CO und des durch 'WindsaueretofFyerbrennung ent-
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standenen CO, abziiglicb 3/i des Unterschiedes b des Oj-Gehaltes der Gichtgas-COs 
und der Molier-C02, welcher CO zu COa .yerbrannt hat:

O* =  0,75 O, +  0,25 a — 0,75 b.
Ist die CO-Menge der Gichtgase kleiner ais die CO-Menge, welche durch Wind- 

sauerstoffverbrennung entstanden ist, so berecbnet sich die indirekt yergaste Erz- 
sauerstoffmenge 0 ( ais halbe Summę aus der total vergasten Erzsauerstoffmenge O, 
und dem Unterschied c des 0,,-Gebaltes des aus Windsauerstoffyerbrennung ent- 
standenen CO und des Gichtgas-CO: 0 ( =  0,5(0, -f- c). (Stahi'u. Eisen 40. 317 
bis 321 4/3. Niederdreisbach.) G k o sc h c jff .

Johann  S tiefel, Weitmar b. Bochum, Selbsttiitig wirkende Vorrichtung zum 
Anzeigen ton Undichtheiten an wassergekuhlłen EoMkorpcrn, insonderheit fiir den 
Hoćhoferibetrieb, dad. gek., daB in die yom Hohlkorper kommende Leitung des 
Kuhlwassers ein StandgefiiB eingeschaltet ist, dessen Spiegelanderung bei Uber- 
schreitung einer regelwidrigen GroBe ein Signal auslost. Zwei weitere Ansprucbe 
nebst Zeichnung bei Patentschrift. (D.E.P. 320580, KI. I8a vom 25/2. 1919, ausg. 
28/4. 1920.) S c h a b f .

Gebr. SchuB, D am pfkesse lfabrik , und A p p ara teb au an sta lt, Siegen i. W., 
Verf. zwn Haltbarmaćhen ton Hochofenwindformen, inshesondere ton eisernen, nach 
Pat. 319938, dad. gek., daB sowohl die Oberflache derWindform, ais auch die ibr 
zunachst liegenden inneren Schichten zum Sehutz gegen herabtropfelndes, fl. Eisen 
mit geeigneten, aus Salzen der FluBsaure bestehenden oder metallischen oder mine- 
ralischen Zusatzen behandelt werden. — Ais Zusatz kommt auch Zinkstaub oder 
Zinkosydstaub in Pragę. Dieser Staub dringt in die Poren des Eiseus ein und 
schutzt auch die unmittelbar unter der Oberflache des Formmantels liegenden 
Schichten so, daB nicbt nur ein an der Oberflache anhaftender Schutziiberzug ent- 
steht, sondern sich auch eine in das Formenmaterial hineinragende Schutzzone 
bildet. (D.E.P. 321033, KI. 18a yom 28/7. 1918, ausg. 5/5. 1920; Zus.-Pat zu 
Nr. 319938; C. 1920. II. 804.) ~ Sc h a r f .

W etzel, U ber die BlaubrUchigkcit und das Altern des Eiscm. Bericht iiber 
eine Arbeit von Fettw eis, die zu dem Resultat fiibrt, daB zwischen der Blauwarme 
und dem Altern des Eisens (die durch langes Liegenlassen kaltgereckter Stabe be- 
wirkte Erhohung der Streckgrenze) ein ursachlicher Zusammenhang bcsteht, und 
z war wird dieser hauptsachlich aaraus hergeleitet, daB auch durch Anlassen kalt
gereckter Stabe die Streckgrenze erhóht wird. Diese hangt nicht nur von der 
AnlaBtemp., sondern von der AnlaBdauer ab; bei hoheren Tempp. sollen schon 
wenige Min. oder gar Bruchteile von Sekunden genugen, um die Streckgrenze zu 
erhohen, wahrend mit abnebmender Temp. die Zeiten stark wachsen, »o daB dies 
beim Nichtanlassen Monate und Jahre dauem kann; dies soli der Erscheinung des 
Alteros entsprechen. (Forschungsarb. a. d. Geb. d. Ingenieurw., Sonderreihe M
1919. Heft 1. 43—48.) B e r n d t .*

V ictor Stobie, Sheffield, England, Yerfahren zum Verlessern ton Róheisen, 
dad. gek., daB das Bóheistn. in einem elektrischen Ofen der Ein w. eines eisenfreien 
Zuschlages unter Zusatz von Kalkstein unterworfen wird. — Die aus dem Kalk- 
stein entweichende CO, bewirkt ein mechan. Umrfihren des Metalls. (DB..P. 
320427, lvl. 18 b vom 3/7. 1913, ausg. 12/4.1920. Brit. Prioi-itat vom 9/7.1912.) Ma i .

Andrew  Mc Cance, Gleićhgeiciclitsreaktionen bei der Stahlgewinnung. Vf. be- 
haudelt die bei der SćaMerzeugung im offenen Herde vor sich gehenden Bkk. unter 
besonderer Beiiicksichtigung der hierbei in Betracht kommenden Gaee. Wahrend 
der Schmelzperiode geben folgende Bkk. vor sich: -
Fe +  CO, =  FeO +  CO — 2,3 cal. u.: 3Fe +  4CO* =  Fe80„ +  4CO -  1,4 cal.

Die Zus. d e r  Gase, die b e i y e rsch ied en en  Tempp. im G le ich g ew ich t m it Fe 
und FeO s tehen , is t  d ie fo lg en d e :
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Temp. CO CO* CO/CO* Temp. CO CO* CO/CO*
550° 54% 46% 1,16 850° 68% 32 % 2,12
650 58 42 1,38 900 71,5 28,5 2,51
750 61 39 1,56

Vf. berechnet die Zub. bei noch hoheren Tempp. und findet fiir 1500° CO =  
92,4 und COs =  7,6. Die Einw. des Dampfes auf Fe yerlauft nach der Gleichung: 
3Fe -f- 4H*0 =  F e ,04 -{- 4H* -j- 38,5 cal. Nach dem Schmelzen tritt, abgesehen 
yon der Ozydation des im fl. Metali gel. Si und Mn durch die Sehlacke, die Bk.: 
FeO -j- C =  CO -f- Fe ein, u. zwar wahrscheinlich nicht nur in den Oberflaehen- 
schichten des Metalles, sondem gleichmiiBig in der ganzen fl. M. Unter der An- 
nahme, daB das FeO in Scblacke und Stahl verteilt gel. ist, ergibt die Anwendung 
des Yerteilungsgesetzes auf ein derartiges System, daB die Konz. des FeO im Slałil 
in einem konstanten Verhaltnis zu der Konz. der Schlacke stehen muB, wenn fiir 
beide Lsgg. gleiche molekulare Bedingungen vorliegen. Der Meclmnismus des Re- 
duktionsvorganges wird leichter yerstandlich: in dem MaBe, wie zur Sehlacke Erz 
gegeben wird, lóst es sich ais FeO, das im Bade durch C unter B. von CO redu- 
ziert wird. Yf. geht naher auf die Kinetik der Bk. ein und erortert den EiufluB 
der Temp. Eine Andernng von 50° bei der Endtemp. yerrnag die Menge des in 
Lsg. gebrachten FeO um mehr ais 33% zu yerringern. Diese Tatsache hat groBen 
EinfluB auf die Menge der nichtmetallischen Einschliisse im fertigen Stahl. Bei 
Anwendung einer stark Si-haltigen Schlacke kann die Reduktion des SiO, nach 
folgenden Gleicbungen verlaufen:
SiO*-j-2C =  Si +  2CO -  122 cal. oder: SiO* +  2Fe =  Si +  2FeO — 51 cal.;
in beiden Fallen fuhrt eine Temperaturzunahine zu erhohter Reduktion u. B. yon 
mehr Si. Yerss. ergaben, daB bei der sauren Arbeitsweise im offenen Herd die 
Reduktion des Si in den Endatadien bei 0,15—0.20% C-Gehalt praktisch yemacbliissigt 
werden kann. Beim Arbeiten nach dem sauren Verf. im elektrischen Ofen dagegen 
ist sie merklich, u. es ist moglich, 0,2—0,3% unmittelbar aus der Scblacke zu redu- 
zieren. Die Ggw. von gel. CO im Eisen verursacht die weitere R k.:

FeO +  CO =  CO* +  Fe.
Dieses Gleichgewicht ist unabhangig vom Druck, und das Verhaltnis CO/CO, 

ist daher bei verringertem Druck konstant. Erniedrigung der Temp. verringert 
denW ert dieses Verhaltnisses betriichtlich. Der Gehalt des festen Stahls an Gascn 
hangt auBer yon der Menge der im fl. Stabl gel. Gase aueh von der verschiedenen 
Natur der Ga3e ab. Die besonderen Beziehungeu zwischen diesen Gasen u. dem 
Stahl lassen sich leicht erklaren, wenn man annimmt, daB der Stahl im festen Zu- 
stand ein groBeres Losungsyermogen fiir CO ais fiir CO* besitzt. Vf. erortert 
schlieBlich noch die Beat. von Gasen im Stahl. AnschlieBend Bemerkungen yon 
W. B o s e n h a in ,  C. V. B o ys  und R. H a d f i e l d .  (Trans. Faraday Soe. 14. 213—27. 
Juli 1919. [12/11* 1918.].) B u g g e .

D arw in and  M ilner Ltd., Sybry Searls and Co. Ltd., Spartan  Steel Com
pany Ltd., Moh/bdanstaihl. Der Meinung ARNOLDs, daB Mo im Werkzeugstahl 
(high speed steel) weit bessere Ergebnisse liefere ais \Yo, wird zugeatimmt, indea 
hat A r n o l d  diese Wrkg. nicht entdeckt, und es hat sich V nicht ais ein wirk- 
sames Stabilisierungsmittel fur Mo erwiesen. Denn Molybdanstahl, ohne oder mit
V, ist schon kurz nach der Einfiihrung von Wolfram stahl hergestellt worden. Die 
vorstehend genannten Firmen haben Co a is  wirksames Stabilisierungsmittel fiir 
Mo bei der Herst. sog. ,,Comot ;Molybdanwerkzeugstahl» erprobt. (Engiueering 109. 
23. 2/1.) R uhlk.

UL. Lem archands, Uber die Untcrsuchung der Iieaktionen der MeUiUurgie des 
Zinks. Im Quarzrohr wurden ZnO und Graphit, in einem SehifFchen gemischt, in 
einer N-Atmosphare erhitzt, die in Rk. gegaugene Menge c und die Rk. Temp. be-
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stimmt. Ea wurde festgestellt, daB ZuO dirckt durch c, ohne Ycrmittlung yon CO, 
rcduziert wird, und daB die erforderliche Menge c eich zwischen lj2 und 1 Atom G 
auf 1 Molekuł ZnO Łalt. Man muB also annehmen, entweder daB ein Teil des 
ZnO wegen seiner Fluchtigkeit der Reduktion entgekt, oder daB die Reduktion 
des ZnO durch CO schneller yerliiuft, ais die Reduktion des COs durch C, was 
nieht imwahrscheinlich ist, da Vf. gefunden hat, daB die erstere Rk. (im Gegen- 
satz zu der allgemeinen Meinung, daB sie erst bei aehr hoher Temp. eintrete) bii 
ca. 350°, die zweite bei ca. 400° begiunt. Die erstere Aunahme dagegen ware 
pchwer in Einklang zu bringen mit der Tatsache, daB das zur Rk. gebrachte 
System in sehr homogenem Zustand war, und daB ein UberschuB an C verbraucht 
wurde. (C. r. d. 1’Aead. des sciences 170. 805 —7. [29/3.*].) B istek.

Sven H n ld t, Stockholm, Verfahren und Yorrichlwng zur Gewinnung von 
fłiissigem Zink aus dem Zinkpuher in der Vorlage, dad. gek., daB das am Boden 
der Yorlage angesammelte Zinkpulyer innerhalb der Yorlage einer schrauben- 
formigen Bewegung und gleichzeitig einem Druck mittels einer im Zinkpulver ein- 
gebeteten Schraube, die das Pulver durch eine Ofinung treibt, ausgesetzt wird. — 
Das Zinkpulyer wird einem Druck ausgesetzt, dessen GroBe durch Anpassung der 
Steigerung und Liinge der Schraube und der GroBe der Óffnung ycrandert werden 
kann. Wenn die genannte Offnung die AblaBóffnung der Vorlage bildet, was sich 
ais yorteilhaft er wiosen hat, so wird noch der Yorteil erreicht, daB das ubliche 
Herauskratzen mit der Hand, das eine besehwerliche und gefiihrlicbe Arbeit ist, 
wegfallt. Zeichnung bei Patentschrift. (D.R.P. 320913, KI. 40a vom 31/7. 191S, 
ausg. 18/5. 1920; Prioritat Schweden vom 22/10. 1917.) Sc h a e f .

C. M. Cam pbell, Ber Boundarydistrikt in Britisch-Columbien. Dieser Erz- 
distrikt, der innerhalb 20 Jahren 20 Millionen t niedriggradige Kupfcrcrze geliefert 
hat, wird hiusichtlich der topographischen und klimatischen Yerhiiltnisse und der 
Entw. des dortigen Bergbaues beschrieben mit Augaben uber die Geschichte der 
British Columbia Copper Co., iiber die Methode der dortigen Erzgewinnung und 
uber die sonstigen bergbaulichen Betriebe des Distriktes. (Engin. Mining Journ. 
109. 968—73. 24/4.) " ~ D itz.

W a lte r L. M axson, Sulfatisisrende Róstung fur basische Tailings. Erze m it 
niedrigem Kupfcrgehalt, die zu stark basisch sind, um unmittelbar einer sauren 
Laugerei unterworfen werden zu konnen, werden nach einem von F. S. SCHIMERKA 
ausgebildeten Verf. zunachst unter Zusatz yon Pyrit sehwach' oxydierend gerostet. 
Hierauf wńrd aus dem  Rostgut d a s  CuS04 in  einem kontinuierlichen DOBRBchen 
Gegenstrom-Waschsystem ausgelaugt, und die Lauge mittels Fe gefallt. Die Art 
der Durchfiihrung des Verf., die stattfindenden chemiscben Yorgange, die Betriebs- 
rcsultate u. Betriebskosten werden ausfuhrlieh besprochen. (Engin. Mining Journ. 
109. 869—874.- 10/4.) D it z .

J. L. F. Vogel, Die gegenwartiye Lage der Wolframindustrie. Zusammen- 
fassend werden die Vorkommen des Wolframs, Wolframstahl, zu dessen Herst. da* 
meiste W  verwendet wird, nach. Herst. u. Yerwendbarkeit, fenier die Darst. von 
W und yon Ferrowolfram und der Verbrauch daran von wirtschafilichen Gesichts- 
punkten aus besprochen. (Journ. Soc. Chem. Ind. 39. R 103—4. 31/3.) RttHLE.

T. Sington, Reduktion von Wolframerzen. Eine in englischc-n Betrieben an- 
gewendete Betriebsweise wird beschrieben. Da3 entsprechend zerkleinerte und, 
wenn notig, durch einen Magnetscheider gcfuhrte Erz wird gerostet, dann. foin 
zerkleinert und mit Soda im bestimmten Yerhaltnis gemischt, in Flammofen unter 
standigem Durchruhren auf etwa 1000° erhitzt. Nftch der Abkiihlung wird das 
Schmelzgnt allmahlich bis zu einem feinen Pulver zerkleinert, das in W. 1. Natrium- 
wolframat in mit Dampf heizbaren GoffiBen estrahiert, und die Lauge von den 
ungel, suspendierten Oxyden von Fe u. Mn, sowie yon CaO u. SiO* durch Filier-
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pressen getrennt. Die Keinlieit der erhaltenen Wolframatlsg. ist abhangig von der 
Abwesenheit von S und anderen Elementen, die mit Soda 1. Verbb. liefern. In 
den Erzen etwa vorhandenes Zinnosyd wird beim AufaohluB niebt 1. und bleibt 
im Filterkuehen. Aus der Wolframatlsg. wird WO, mittels HC1 abgesebieden -und 
dureb Dekantation von Na-Salzen befreit. Die M. wird dann in Zentrifugen ge- 
schleudert, hierauf getroeknet und das W 03 in ublicher Weise zu metallischem W 
reduziert. (Engin. Mining Journ. 109. 879—S0. 10/4.) D it z .

A llan J . Clark, Der gegenwartige Stand der Pochwerke. Einleitend wird kurz 
die geschichtliehe Entw. der Poehwerke, mit dereń Hilfe gegenwartig s/4 der ge- 
samten Golderze zerkleinert werden, hierauf ausfiihrHcher die Vorteile dieser Zer- 
kleinerungsart gegeniiber der Anwendung von Kugelmiihlen mit Hinsicht- auf ■ die 
naehfolgende Goldgewinnung besproeben. (Engin. Mining Journ. 109. 833-36- 
10/4.) D it z .

H erm an Davis, Amalgamation von Gold. Eine geeignete Apparatur fur die 
Durchfuhmng der Amalgamation des Au fiir Erze von Silyer City [Nev.] wird 
kurz besehrieben. (Engin. Mining Journ. 109. 965. 24/4. [28/3.].) D it z .

Allan J . Clark, Eine verbesserte Vorrićhtung fiir die Zufiihrung des Zinketaubesl 
Es wird eine Vorrichtung fiir die automatische Zufiihrung von Zinkstaub fiir die 
Goldfallung besehrieben. (Engin. Mining Journ. 109. 862. 10/4.) D it z .

John  A rao tt, Monellmetdll. Vf. bespricht die Zus., die Mikrostruktur, die 
phyaikalisehen Eigensehaften und die Verwendung dieser Kupfer-Nickel-Eegierung. 
(Metal lud. [London] 16. 325—27. 23/4.) D it z .

N eil J. M aclean, Die Kunst, Messing hoher Festigkcit zu giefien. (Eugineering 
109. 388-91. 19/3. [12/3.*] Glasgow. — C. 1920. IV. 41.) R C h l e .

Leon G uillet, Uber die Legierungen des Kupfers, Zinks und Nickels. Auf 
Grund der fruheren Unterss. de3 Vfs. (C. r. d. 1’Aead. des seiences 155. 1512; 
C. 1913. II. 599) wird von der Industrie eine Legierung von der Zus. 50 Cu, 5 Ni 
und 45 Zn benutzt, die sehr gute meehauische Eigensehaften besitzt. Weitere 
Verss. iiber die Einfuhrung des Ni in das Messing zeigen, daB man den Cu-Gehalt 
bis auf 40°/o und weniger sinken, den Ni-Gehalt dagegen bis auf 15°/0 steigen 
lassen darf, ohne daB diese Legierungen von ihren wertvollen Eigensehaften merk- 
lieh einbiiBen. (C. r. d. 1’Aead. des seiences 170. 460—62. [23/2.*]) J. Me y e r .

J . Czochralski, Grundpritizipicn der technologischen Kornverfeinerung. Die 
GroBe der Krystalle in einem Metali hangt ab von der ErstaTrungstemp., der Kry- 
stallisationsgeeehwindigkeit und der Anzalil der yorhandenen Krystallkerne. Man 
konnte deshalb die KorngroBe gegossener Metalle beliebig beeinflussen, wenn sich 
die Unterkiihlung auf ein groBeres Temperaturgebiet erstreckte. Bei sehon er- 
starrten Metallen kann man sie durch die Rekrystallisation andern, die eine wcit- 
gehende Analogie zu den Krystallisationsvorgiingen aufweist. Die „untere Re- 
krystallisationstemp.", unterhalb derer praktiseh keine Anderung der KorngroBe 
erfolgt, nimmt mit steigendem Grade der Kaltreekung ab. Oberhalb derselben 
wachst die GroBe der Krystalle rasch mit der Temp. an, und zwar um so slarker, 
je hoher der Grad der Kaltreekung war. Die Werte werden aber sehon durch ge- 
ringfugige Beimerigungen in hohem MaBe beeinfluBt. Aus dem bekannten Re- 
krystallisationsdiagramm eines Metalls, das die Abhangigkeit der KorngroBe von 
Gluhtemp. und Grad der Kaltreekung darstellt, kann man diesen durch Beobachtuug 
der KorngroBe bei bestimmter AnlaBtemp. erkennen; ebenso kann es ais Kriterium 
fiir die Gliihtemp. dienen. Ferner kann man auf Grund des Diagramms diejenige 
Kaltreekung und AnlaBtemp. ermitteln, welche eine bestimmte KorngroBe und da- 
mit die gewunschten mechanischen Eigensehaften gibt. (Forschungsarbeiten a. d. 
Geb. d. Ingenieurw., Sonderreihe M 1919. Heft 1. 3—6. Ausfuhrliches Referat 
Physikal. Ber. 1. 759. Ref. B e r n d t .) P f l Uc k e .
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Leeds and K orthrup  Company, Philadelphia, V. St. A., Verfahren zum Be- 
stimmen des AugcnblicJces, in welchem beim Erhitzen eines Metdlles zum Zwecke des 
Hartcns, Raffinierens oder Anlassens die Erwarmung abzubrechen ist. Das Verf. 
beruht auf der Ausnutzung einer gleichzeitig im behandelten Metali und in seiner 
Umgebung auftretenden Anderung der Geschwindigkeit des Ansteigens der Temp., 
ohne Best. der wirklichen Temp. des Metalles oder seiner Umgebung. Das Yerf. 
ist ebenfalls unabhangig von dem Verhaltnis der Temp. des bebandelten Stofies zur 
Temp. seiner Umgebung. (D.R.P. 320428, KI. 18c vom 10/6. 1916, ausg. 26/4.
1920. Amerik. Prioritat vom 15/6. 1915.) Ma i .

The W h arrad  E ng ineering  Company Ltd. Eedditch, GroBbrit., Vorrichtung 
zum Anlassen oder Warmen Weiner Stahlgegenstande, wie Nadeln, Angelliakcn, 
Federn, Schrauben. Der Behalter zur Aufnahme der Gegenstśinde hat einen heiz- 
baren Mantel. (D.R.P. 320581, KI. 18c vom 21/1. 1914, ausg. 23/4. 1920. Brit. 
Prioritat vom 10/2. 1913.) M a i .

IX. Organische Praparate.
J. E. Myers und H. Stephen, Eine Synthese von fi,^'-Dichlordiathylsulfid 

(Senfgas). Es wurde sehr schnell in ununterbrochenem Betriebe und unter Ver- 
meidung vou Nebenrkk. erhalten, indem man Schwefeldichlorid in eine Atmospliare von 
Athylen einspiiihte; es war vorteilhafter, wenn man ein Gemisch yon 75°/0 Diehlorid 
u. 25°/0 Monochlorid benutzte. Gute Ausbeute wurde auch erzielt, wenn man das 
Diehlorid auf eine gekiihlte Oberflache (8°) in Ggw. eines UberschuBses yon Athylen 
tropfen lieB. Senfgas lieB sich fast sofort von den Handen, der Kleidung usw. durch 
Behandeln mit einer NaHCO, enthaltenden Lsg. von Hypoehlorit entfernen. (Journ. 
Soc. Chem. Ind. 39. T. 65—66. 15/3. [14/1.] Manchester, The Uniyersity. Chemieal 
Dept.) RttHLE.

Wm. J . Pope, Senfgas. Die Darst. nach dem bisherigen Verf. (vgl. Cl a r k e , 
Journ. Chem. Soc. London 101. 1583; C. 1912. II. 2105) gibt schwerlich 60% der 
theoretischen Ausbeute, wahrend das Yerf. von P o p e  und G ib s o n  der Darst. aus 
CjH 4 und SaCl2 (vgl. P o p e , Chem. Trade Journ. 64. 477; C. 1919. IV. 514) fast 
theoretisehe Ausbeute gibt. Das Gas ist nach letzteremYerf. zuerst im Fabrikbelriebe 
bei M e s s r s . L e y in s t e in . L t d . dargestellt worden. Weiterhin setzt sich Vf. mit 
L e v in s t e in  (Chem. News 120. 45; Journ. Soc. Chem. Ind. 38. T. 246—49; 
C. 1920. II. 645) iiber den W ert beider Verff., insbesondere des erster.en und die 
Tatigkeit der chemischen Industrie Deutschlands und der deutschen Chemiker hin- 
sichtlich der Darst. des Senfgases auseinander, die Vf. beide nicht hoch einschatzt 
(vgl. Journ. Chem. Soc. London 115. 397; Ztschr. f. angew. Ch. 32. 297; C. 1919. 
IV. 594). (Vgl. G r e e k , Joum. Soc. Chem. Ind. 38. R. 363; nachf. Ref.) (Joum. 
Soc. Chem. Ind. 38. R. 344—45. 30/9. 1919.) RtJHLE.

A rthu r G. Green, Die Geschichte des Senfgases. Das yon Pope und Gibson 
angewendete Verf. der Darst. des Senfgases (ygl. P ope, Jonm. Soc. Chem. Ind. 38. 
R. 344; yorst. Ref.) ist keineswegs neu, sondern bereits von G u th r ie  (Journ. Chem. 
Soc. London 13. 134) angewendet worden, der dem Gase die Formel (CtH<)2ClJS2 
gibt. Es ist noch eine offene Frage, ob der Korper mit dieser empirischeu Formel 
nur eine Pseudolsg. yon S im Monosulfid, (CjH^CLS, ist, oder ob nicht eine lose 
chemische Bindung zwischen diesem u. dem zweiten S Atorne stattgefunden hat. A f. 
neigt der zweiten Annahme zu. Im Gegensatz hierzu strebt P ope die Abscheidung 
des zweiten Atoms S an, da er ais Senfgas nur das Monosulfid betrachtet u. die 
Rk. bei 60° vor sieb gehen liiBt. Das Verf., wie es nach G re e n  schliefilich im 
GroBen ausgefuhrt wurde, ist wesentllich von dem Verf. yon P ope u . Gibson and 
dem Yerf. von L e y i n s t e i n  yerschieden u. kann nicht ais eine Ubertragung diesea 
auf den Fabrikbetrieb angeseben werden; richtiger ist es ais die technische TTeiter-
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bildung d es Yerfs. von G u t h k i e  zu  bezeichnen. Gerade die hauptsiichlicbate Ande- 
rung, die P o p e  an dem Verf. yon G u t h r i e ,  die yersuehte Abscheidung des S, 
macht, macht das Y erf. techniscb unausfiihrbar. (Vgl. P o p e ,  Journ. Soc. Chem. 
Ind. 38. R. 432; nachf. Ref.) ( J o u t u . Soe. Chem. Ind. 38. R. 363 — 64. 15/10.
1919.) ROh l e .

W illiam  Pope, Weitere Bemerkung iiber Senfgas. (Vgl. auch Journ. Chem. 
Soc. London 117. 271; C. 1920- HI. 127.) Die Ausfiihrungen G reenb  (Jonrn. Soc. 
Chem. Ind. 38. R. 363; vorst. Ref.) werden ais fchlerhaft zuriickgewiesen. G u th r ie  
bat die Rk. bei 100° vor sich gehen lassen, wobei kein Monosulfid entateht, da dieses 
bei Tempp. erheblieh iiber 60° mit SjC!a unmittclbar reagiert unter B. anderer elilo- 
rierter Athylsulfide. LiiBt man die Einw. von S2C1, anf C2H4 bei 30° vor sich 
gehen, so entateht der Korper, den Vf. ais eine Pseudolsg. von S im Monosulfid, 
(CEL CICHŁ)., S, angesproehen hat, u. aus dem der S durch A. oder A. abgeBcliieden 
■werden .kann. Sein Yerf. fiir den GroBbetrieb ausgestaltet zu haben, beansprucht Vf. 
nicht, das ist durch MESSRS. L e v in s te in , L td . gescliehen, yerwahrt sich aber da- 
gegen, daB die wissenschaftlichen Berater der Regierung der praktischen Darst. des 
Senfgascs Schwierigkeiten bereitet hatten (vgl. W il l i a m s ,  Journ. Soc. Chem. Ind. 38. 
R. 451; nachf. Ref.) (Journ. Soc. Chem. Ind. 38. R. 432—33. 29/11. 1919.) RUh l e .

J. W illiam s, Senfgasdarstdlung. Zu Avonmouth war nach einigen Yersuchs- 
anlagtn eine Regierungsfabrik am 12/9. 1918 in Betrieb genommen, die durch Einw. 
von S2Cls auf C3H4 bis zum Eintritte de3 Wafienstillstandes 500 Tonnen Senfgas er- 
zeugte, 40 Tonnen taglich. Das hauptsachlichate Hindernis gegen yermehrte Aus- 
beute war die S-Abseheidung, der nicht allein durch niedrige Temp., wie M e s s r s .  
L e v i n s t e i n  annehmen, vorgebeugt werden kann; hiefiir ist auch die Schnelligkeit 
der Bewegung und die Athylenzufuhr von Bedeutung, denn es ist wesentlich, daB 
die Rk. in der kiirzesten Zeit vor sich gehe. (Vgl. P o p e ,  Journ. Soc. Chem. Ind. 
38. R. 432; yorst. Ref.) (Journ. Soc. Chem. Ind. 38. R. 451. 15/12. 1919.) R O h le .

STathan Griinstein, Acetaldehyd und Essigsawrc aus Acetylen. Entgegnung 
an das Konsortium fur elektrochemische Industrie (vgl. Ztschr. f. angew. Ch. 32. 
336; C. 1920. II. 187). (Ztschr. f. angew. Ch. 32. 396. 30/12. [4/12.] 1919.) J u n g .

K onsortium  fiir elektrochem ische In d u strie , Acetaldehyd und Essigsaure 
aus Acetylen. Erwiderung an GRfrNSTEiN (ygl. Ztschr. f. angew. Ch. 32. 396; 
yorst. Ref.). (Ztschr. f. angew- Ch. 32. 396. 30/12. [4/12.] 1919. Miinchen.) J u n g .

Konsortium fur elektrochem ische In d u strie . G. m. b. H., Miinchen, Vcr- 
fahren zur Darstellung von Essigsauredthylester aus Acetaldehyd mittels Aluminium- 
alkoholat ais Katalysator, 1. dad. gek., daB man zwecks Erhohung der Wrkg. dea 
Katalysators diesen in unterkiihlter Form anwendet, wie man sie erhiilt, wenn man 
geschmolzenes Aluminiumalkoholat einer raschen Abkiihlung unterwirft oder in ge- 
schmolzenem Aluminiumalkoholat andere, die Wrkgg. des Katalysators nicht zer- 
storende Stoffe lost, ausgenommen die gemiiB den Patt. 277111, 277187, 277188 
und 308043 (C. 1914. II. 552 u. 597 u. C. 1918. II. 693) yerwendeten Zusatze. —
2. dad. gek., daB man geachtnolzenes Alkoholat mit Essigsauredthylester mischt u. 
diese Mischung auf Acetaldehyd wirken liiBt. — 3. dad. gek., daB man das zuvor 
unterkiihlte Alkoholat in Essigester gelost anwendet. — Ais Zusatze sind Kali- 
alann, Campher und entwassertes Kupfersulfat angefiihrt, Durch EingieBen von 
geschm. Alkoholat in Essigester erhalt man 40“/„ige Lsgg. Die Ausbeute an Essig
ester betragt bis 90,/o ćL Th. (D.R.P. 318898, KI. 12o yom 31/3. 1914, ausg. 
;18/2. 1920.) M a i.

E arbw erke vorm. M eister Lucius & Briining, Hochst a. M., Verfahren zur 
Darstellung von p  Nitrophenylharnstoffderivatcn, dad. gek., daB man p-Nitrophenyl- 
Jwrnstoffchlorid mit p: im aren, bezw. sekund aren Basen oder dereń Substitutions- 
prodd., wie insbesondere SulfosSuren, Oxysulfosiiuren usw., mit oder ohne salzsaure-
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bindende Mittel umsetzt. — Der griinstiehig gelbe Lackfarbstoff p,p'-Dinitrodiphenyl- 
harnstoff wird aus p-Nitrophenylhanistoffchlorid durch Erhitzen uiii p Nitranilin 
und Nitrobenzol erhalten; man kann auch unmittelbar auf 2 Mol. p-Nitranilin 
1 Mol. Phosgeu bei nicht zu holien Anfańgstempp. zur Einw. bringen. — Sulfanil- 
saures Na liefert mit W., Nalriumacetat und p Nitrophenylharnstoffchlorid das 
Na-Salz der p ,p '-Nitrodiphmylharnstoflsulfosaure, gelbes Krystallpulyer, in W. wl.; 
gibt mit Schwefelnatriumlsg. die leichter 1. ungefarbte Aminoverb. — Aus p,p'-di- 
aminostilbensulfosaurem Na wird stark gelb gefarbtes athylen-bis-p,p'-nitrodiphenyl- 
harnstoffsulfosaures Na erhalten. (D.E.P. 319970, KI. 12o vom 26/7. 1912, ausg. 
3/4. 1920.) Ma i .

A. Contardi, Das D. M. (Diphenylchlorarsin). Eingehender Bericht iiber die 
teehnisehe Herst. des auch Adamsit genanntcn Diphenylchlorarsins, welches im 
Kriege ais Kampfgas gedient hat. (Giorn. chim. appl. 1. 11—26. Februar.) Gbi.

T etra lin , G. m. b. H., Berlin, Yerfahren zur Darstellung ciscoser Ole, die sich 
leicht in eine wasserlosliche Form iiberfiihren lassen, dad. gek., daB man Halogen- 
alkyle oder Siiurechloride mit oder ohne Kondensationsmittel auf hydrierte Naphtha- 
line einwirken laBt. — Man erhalt aus Tetrahydronaphthalin, Benzylehlorid und 
ZnCl, bei 120° ein ziibfl. Ol, Kp.so 200—202°, Viscositiit 3,2 Englergrade bei 50°. — 
Chloriertes Xylol liefert ein viscoses 01 von der Art eines Spindelols mit einer 
Yiscositiit von 5—6 Englergraden bei 20°. Ein besonderes yiscoses Ol (Kp.ls 240 
bis 243°, D.,s 1,104, Viscositat 35,5 Englergrade bei 50°, Flaimnpunkt etwa 200°) 
wird dadurch erhalten, daB Tetrahydronaphthalin chloriert, mit unverandertem 
Tetrahydronaphthalin verd. und das Gemisch der Einw. von kleinen Mengen P,Os 
unterworfen wird. Aus Dckahydronaphtkalin, Benzylehlorid u. wenig P ,0 6 erhalt 
man bei 170—190° ein dickfl., dunkelgrunes Ol. — Tetrahydronaphthalin, Benzoyl- 
chlorid und wenig Pa0 6 geben bei 280—300° ein Ol, Kp.„ 228—230°, Viscositiit 
35 Englergrade bei 50°. — Die Ole konnen durch Sulfurierung in wasserl. Ole, 
wie Bohrole, ubergefuhrt werden. (D.S.P. 319799, KI. 12o vom 4/12. 1917, ausg. 
3/4. 1920.) M ai.

X. Farben; Farberei, Druckerei.
A. N aigele , Japanische Farberei. Geschiehtliche Angaben iiber ihre Entw. 

(Farber-Złg. 31. 111—13. 15/5.) , St)VEBN.
F. Mollwo P e rk in , Die Anwendung der Elcktrizitat in der Farberei. Nach 

Besprechung der Benutzung elektriseher Kraft wird die Herst. von Ausgangsprodd. 
fiir Farbstoffe, wie Natrium, Halogenen, Alkalioxyden, Bleisuperosyd, Pcrmanganat, 
Chloraten und Perchloraten auf eljktrischem Wege, weiter die elektrische Herst. 
verschiedener aromatischer Basen, die elektrolytische Osydation von Anthracen zu 
Anthrachinon, von ausgebrauchten Chromlsgg. und die Erzeugung von Azofarb- 
stoffen auf elektrischem Wege behandelt. (Journ. Soc. Dyers Colourists 36. 138
bis 144. Mai.) • StlVEEN.

II. B attegay, Weifiiitzen au f Wólle. (Vgl. Bev. gćn. des Matićres colorantes etc. 
23. 165; C. 1920. U. 760.) Die Wrkg. der Spaltstiicke verschiedener Azo- und 
Aryltnethanfarbstofie auf das Klarbleiben des WeiB, das Bleichen und die Vor- 
appretur werden besprochen. (Rev. gen. des Matićres colorantes etc. 24. 1—1>. 
1/1. 23-28 . 1/2.) SUvern.

A. Aue, Bleichen farbiger Baumwollgewebe. Das Ausbluten mit Indigo ge- 
farbter Baumwolle in das WeiB lieB sich durch Zusatz von Natriumsuperosyd zu 
der Bleichlauge aus Kalk und Seife beheben. Durch nachtragliches Chloren wurde 
ein gutes Ergebnis erzielt. Atznatron braucht nicht zugesetzt zu werden, das aus 
dem Natriumsuperoiyd gebildete geniigt. (fiev. uiens. du blanch. 14. 17—18. 1/5.) SO.

Jołrn B randw ood, Thomas Braadwood und E dw ard  Brandwood, Bury,
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Lancaster, GroBbrit., Yorrichtung zur aufeinanderfolgenden Behandlung von Kotzern 
mit unter JDruck stehmder Fliissigkeit und mit Luft. Zweik der Vorricbtung ist, 
in demselben App. nacheinander einerseits die Behandlung der Kotzer mit einer 
FI. yermoge Zirkulation derB elben von Oberranm zum Unterraum und andererseits 
die Behandlung der arn Zwisehenboden aufgesteckten Kotzer mit Luft in beliebiger 
Forderrichtung vorzunebmen. Auf diese Weise kann das Farben u. das Fiiieren 
der Farbę in den Kotzern mittels der Vorrichtung ausgefiihrt werden ohne Heraus- 
nahme derselben und in wirksamster beąuemster Weise. Zeiehnung bei Patent- 
schrift. (D.R.P. 320575, KI. Sa vom 25/11.1913, ausg. 27/4. 1920; Prioritat GroB- 
britannien vom 3/3. 1913.) S c h a k f .

The E radford  Dyers1 Association Ltd., Bradford, und E dw ard  Jo h n  W il- 
kinson, Manchester, Engl., Yorrichtung zur aufeinanderfolgenden Behandlung von 
Geioeben nacheinander mit Fliissigkeit und Dampfen. Die in einem geschlossenen 
Behalter drehbar angeordnete Wiekelwalze besitzt einen zweifachen Antrieb. Der 
eine Antrieb wird ihr von auBen durch eine an der Bewickluag anliegende Preti- 
walze yermittelt, der zweite Antrieb wird vom Hauptantrieb der Maschine aus ab- 
geleitet. Letzterer erhalt nach Abheben der Wiekelwalze von der bisher an- 
treibenden PreBwalze die mit FI. getriinkten Gewebelagen ohne Auspressung in 
Umlauf. Zeiehnung bei Patentschrift. (D.R.P. 321253, KI. 8a vom 15/8. 1915, 
ausg. 21/5. 1920.) ' S c h a r f .

A rthn r K ram er, Bas Farben von Baumwollkleiderstoffen. (Fortsetzung von 
Monatssehr. f. Textilind. 35. 31; C. 1920. II. 767.) Das Farben mit Oxydiamin- 
schwarz, Sehwefolfarbstoffen, Aniliuschwarz, das Drucken u. Nachuppretieren wird 
bihandelt. (Monatssehr. f. Testilind. 35. 43—44. 15/4.) S0VERN.

A lbert W inter, Das Farben -eon Eisengarn. Vorbebandlung, Farben mit Holz- 
farben, substaritiyen und basischen Farbstoffen, Beschweren und Appretieren wird 
besehrieben. (Fiirber-Ztg. 31. 121—23. 1/6.) StfVEP.N.

P. M ontavon, Das Farben mit Pararot. Genaue Vbrsehrift, auch fiir a-Naph- 
thylamingranat. (Rev. gen. des Matióres eolorantes etc. 24. 21—22. 1/2.) StlTERN.

L. C aberti, C. B arzaghi und P. R o g g ie ri, Uber dirckten Indigodruck ohne 
jede vorherige Priiparation des Gewebes. Die Druckfarbe enthalt auBer Indigo 
Gumrni arabieum, trockenea Natriumsulfit, Ammoniumoxalat, Zinkstaub, Solyaysoda, 
Borax und Glycerin. Man druckt sie erst einige Zeit nach ihrer H erst., dśimpft 
80—90 Sek. bei 101°, passiert durch Bichromat und maeht in bekannter Weise 
fertig. Die Farbę bałt sich 8 Tage unyerandert. Das Wirksame ist neutrales 
Ammoniumhydrosulfit. (Rev. gćn. des Matiźres eolorantes etc. 24. 67—68. 1/5. 
Solbiate Olona.) SttVERN.

Andre G illie r, Troyes, Frankr., Yorrichtung sum Dampfen von Fdden. Die 
Faden werden durch freie Ó ffnungen  in den Wandungen der Dampfyorrichtung 
hindurchgefiihrt. Diese Óffnungen sind von Hulsen umgeben, in welche der Dampf 
aus der Dampfkammer eintreten kann, ohne jedoch aus den Óffnungen ins Freie 
treten zu konnen, da um die Hulsen herum eine solche Temp. erzeugt wird, daB 
sich der Dampf in den Hulsen kondensieren muB. Zeiehnung bei Patentschrift. (D.R.P. 
321076, KI. 8b vom 12/4. 1913, ausg. 20/5. 1920; Prioritat (Frankreich) vom 31/10. 
1912.) S c h a k f .

Chemische F ab rik  Grnnan Landshoff & Meyer Akt.-Ges. und Carl Bochter, 
Grunau, Yerfahren zur Herstelhing eines fur die Erzielung von blaustichigem Eisrot 
oder anderen Eisfarben geeignettn fi - Naphtholpraparates, dad. gek., daB dem letz- 
teren geriuge Mengen mit p-Nitranilin oder sonst gebrauchlichen Azoentwicklern 
kuppelbare substantiye Farbstoffe zugesetzt werden. — Es geniigt ein Zusatz von 
etwa 1 °/00 Diaminnitrazohiolett, Paraviolett, Parazolviolett u. dgl., um den Dis- 
persionsgrad des ausgefallten Farbkorpers auareichend zu beeinflussen, die brauue
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Farbung der Grundierung zu yermeiden u. die Sublimierfahigkeit des /9-Naphthols 
herabzumindern. (D.R.P. 320178, KI. 8m vom 25/4. 1915, ausg. 10/4. 1920.) M a i .

Leo H endrik  B aekeland, Yonkers, N. Y., V. St. A., Verfahren zur Eerstcllung 
von Stereot.ypieniatrizen oder Druckformen, dad. gek., daB man sic aus einem an 
sich bekannten, plastiselien Phenolfwmaldeliydkondensationsprodukte enthaltenden 
Blatt aus Fasern durch Hitze u. Druck formt. — Die geformte Matrize kann durch 
weiteres Erhitzen auf etwa 180* noćh gehartet werden. (D.R.P. 320180, KI. 151 
vom 20/3. 1913, ausg. 15/4. 1920. Amer. Prioritat 26/3. 1912.) Ma i .

W. L., ZinkweiBuaecłitheit. Aus Verss. mit wss. Lsgg. wird geschlossen, daB 
ZinkweiB in der Art eines Alkalis auf Farbstoffe einwirkt. (Farben-Ztg. 25. 1513. 
22/5.) SttVERN.

H. B am berger, Uber neue Ausgangsmaterialien zur Darstellung beizenfarben- 
der Azofarbstoffc. (Ygl. Ztschr. f. angew. Ch. 33. 8; C. 1920. II. 601.) Berich- 
tigung der PrioritUtsanspriiche. (Ztsehr. f. angew. Ch. 33. 112. 4/5. [26/3.] 
Basel.) Jpng.

P au l Demont, Fuchsone und davon abgeleitcte Farbstoffe. Fuchsone entstehen 
durch Kondensation von Benzilsiiure mit Phenolen, Abspalten yon Kohlenoxyd 
durch konz. Schwefelsaure und Anhydrisieren des Carbinolś durch Erhitzen auf 
180°. Benzilsiiure kondeusiert sich, abweichend von Salicylsiiure, mit o-Kresotiu- 
siiure glatt in Benzollsg. durch rauchendes Zinntetrachlorid. Aus der eihalteneu 
Disaure lafit sich Ivohlenoxyd leicht abspalten, das Prod. geht nach der Hydrolyse 
je nach dem yerwendeten Krystallisationsmittel in Carbinol oder in Fuchson iiber. 
Fuchsone lassen sich auch dadurch herstellen, daB man in o-Stellung zum Phenol- 
hydroxyl nitrierte Carbinole auf 180° erhitzt. Wurde 1 Mol. Benzaldehyd-o-sulfo- 
saure mit 2 Mol. o-Kresol kondensiert und das erhaltene Triphenylmethanderiyat 
in 20%ig. Schwefelsiiure gel. und nach Zusatz von KNOa eingedampft, so trat 
Oxydation und Nitrierung, und zwar Eintritt von 1 oder 2 Nitrogruppen ein. 
Formeln fur die Farbstoffe werden angegeben, die Farbstoffe farben gechromte 
Wolle hraungelb. Jedes Fuchson kann durch Einfiigen chromogener Gruppen ein 
Farbstoff werden. (Rev. gćn. des Matiżres colorantes etc. 24. 65—67. 1/5. Freiburg 
[Schweiz]. 2. chem. Univ.-Lab.) StJVERN.

H. Pom eranz, Uber crgebnislose Versuche. Die Verss. L ie b e p .m a n n s , die 
cheitiische Formel des Alizarinrotlacks festzustellen, konnten keinen Erfolg haben, 
weil der Alizarintonerdelack eine Yerb. kolloider Korper ist, die nicht nach stochio- 
metrischen Gleichungen zustande kommt. Verss. F r a k  z  K o e b e l e n s , die Naphthol- 
grundicrung im Dampf bestańdig zu maclien, Formaldehyd ais haltbarmachendes 
Mittel bei Catcchin anzuwenden, statt Tannin die gerbsauren Kalium- u. Natriuin- 
salze zu benutzen und Zucker-Kalk durch Zuclcer-Zinh zu ersetzen, werden be- 
Bchriehen. (Fiirber Ztg. 31. 109—11. 15/5.) StłYERN.

H. Pom eranz, Die substantivcn und Schwefelfarbstoffe im Druck. Substantiye 
Farbstoffe finden im Druck nur Anwendung, wenn die Drucke selten eine Haus- 
wiische auszuhalten haben. Die Aufgabe, ein Mittel zu finden, in dem man Schwefel- 
farbstoff losen kann, und das die Kupferdruckwalzen nicht angreift, ist noch nicht 
gel. (Farber-Ztg. 31. 97-98 . l/ó.) SCver-nt.

M aurice P rn d ’homme, Neues VerfcJiren sur JErzeugung von Anilinschwarz auf 
Wolle. Ein vom Vf. friiher angegebenes Verf. beruhte auf einem Oxydieren und 
Beizen der Faser mit Chromosyd nach einer Behandlung mit Chromsaure u. Oxal- 
saure, worauf mit Aniiin in Ggw. uberschussiger HCl gefarbt wurde. Dieses Verf. 
wurde dahin abgeiindert, daB das Oxydation3- und Beizbad Chromsaure enthalt, u. 
daB in dem konzentrierter genommenen Farbebad die HCl durch eine organische 
Saure ersetzt wird. Auch andere aromatische Aminę sind yerwendbar. Genaue
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Yorschriften werden mitgeteilt. (Re/, gen. des Matieres colorantes etc. 24. 49 bis 
50. 1/4.) SOvern.

M aurice P rud’homme, lurben von Wolle und gemischten Geweben aus Baum- 
wolle und Wolle oder Seide und Wolle mit Anilinsćhware. Nach einem alteren 
Yerf. des Vfs. wird Wolle mit Anilinschwarz dadurch gefiirbt, daB nach Beizen 
mit Chromchromat in einem Bade aus Anilin u. einem Gemisch von Mineralsauren 
und organischen Siiuren gcfarbt uud das Schwarz in der Kalte entwickelt wird. 
Ein sehoneres Schwarz wird erhalten, wenn der Lsg. von Chromsaure und Oxal- 
siiure ein Eisenoiydaalz zugesetzt wird. In dem Beizbade kann die Osalsaure 
weggelassen werden, es wird dann mit Eisenchromat gebeizt. Die genaue Farbe- 
weise wird beschrieben. (Le teint. prat. 15. 19. 1/5.) SttYERN.

R obert Offermann, Elberfeld, Yerfahren sur Herstellung von farbigen Muster- 
zeichnungen oder Bildern au f Geuiebe- odtr Hols/lachen, dad. gek., daB man aus- 
blatende FarbstofFe mit den eutsprechendcn Zusatzen yersieht, trocknet, pulyert, 
mit Spiritus anmengt und auf Druckformen aller Art auftragt, um damit Farben- 
patronen zum Ausbluten in Webestoffe und Holz zu drucken. — Das Verf. ist be- 
sonders zweckmaBig bei feiner schatticrten Zeichnungen. (D.R.P. 318090, KI. 75 c 
vom 13/5. 1919, ausg. 7/1. 1920; Zus.-Pat. zu Nr. 317 719; C. 1920. II. 645.) Ma i .

W ładim ir P linatus, Bern, Schweiz, Yerfahren sur Herstellung haltbarer, d. h. 
sich nieht entmischender und zur Erzielung unueranderlicher elastischer Anstrićhe, 
Impragnierungen usw. gceigneter Emulsiorten ■ aus wasserigen LSsungen vcm Leim 
und ahnlichen Kolloiden, event. unter Zusatz miiBiger Mengen von Glycerin, be- 
kannten Hiirtungsmitteln fur die Kolloide, Farb- u. FullstofFen, dad. gek., daB den 
Mischungen der genannten Stoffe solche Ester aus mehrwertigen Alkoholen und 
organischen Siiuren zugesetzt werden, die in W., bezw. in wss. Leimlsgg. in erheb- 
licliem MaBe 1. sind. — Diese Ester setzen das Klebeyermogen der Leimsubstanz 
herab, bezw. heben es auf, wobei dereń Viscositśit oder Kohasion nieht beein- 
triichligt, sondern yergroBert wird. Feiner spielen sie die Rolle von Losungs- 
yermittlern zwischen den wss. Leimlsgg. einerseits und darin unl. Stofien, wie 
Fetten, Ólen, Harzen, Teer, Pech, Campher, Kautschuk, Celluloseyejbb. u. dgl. 
andererseits. (D.R.P. 312690, KI. 22g vom 10/5. 1912, ausg. 31/5. 1919.) M a i .

E m il W iitherich , Oppeln, Verfahren zur Herstellung einer Zinkweiji, Leindl 
und Zinkoxychlorid enthaltenden Anstrichfarbę, dad. gek., daB man 100 Tle. Zink- 
tccifi mit 70 Tin. Leinol yerreibt und damit 50 Tle. einer 20°/0ig. chemiscli reinen 
Salzaiture yormischt. — Eine auf diese Weise erhaltene Farbę erbartet nach 
wenigen Stunden u. gibt auf Metali, Holz u. Glas einen festhaftenden, harten und 
wetterbestandigen Anstrich, der groBc Lebensdauer besitzt, ohne daB ein Ab- 
bliittem eintritt. (D.R.P. 313031, KI. 22g vom 24/5.1917, ausg. 23/6.1919.) M a i .

E. Duhem, Yersuche iiber die Eehtheit von Seidenfdrbungen. Die Priifung auf 
die hauptsachlich in Betracht kommenden Echtheiten ist beschrieben. (Le teint. 
prat. 15. 14—16. 1/4. 17—18. 1/5.) SDyern.

XI. Harze; Lacke; Firnis; Klebmittel; Tinte.
J . D. R iedel, Akt.-Ges , Berlin-Britz, Yerfahren zur Herstellung harsartiger 

Kdrper aus Holzteer, dad. gek., daB man auf Holzteer Halogene in gasfórmigem 
oder fl. Zustand oder in statu nascendi durch Entw. nach den bekannten Methoden 
mit oder ohne Zusatz yon Katalysatoren in der Warme unter starkem Riihren ein- 
wirken laBt, bis derselbe beim Erkalten eine feste, sprode, glanzende, harzartige 
M. bildet. — Die in A. 1. M. ist sprode wie Schellack u. gibt ais Lack einen rasch 
trocknenden, glanzenden Cberzug. iD.R.P. 320620, KI. 22h vom 11/7. 1918, 
ausg. 27/4. 1920.) M a i.

W. Dabse, Lack ais Fla^chenrersćhlufS. Beschreibung der Herst. u. Yerwendung
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von Lacken aus Nitrocellulose und Acetylcelluloae. (Dtseh. Parfiimerieztg. 6. 99 
bia 101. 10/5. 112—13. 25/5.) St e in h o r s t .

Chemiache F ab rik  F lórsheim  Dr. H. N oerd linger, Floraheim a. M., Yer
fahren sur Herstellung von antiseptisch und komeruierend wirkenden, hart und rasch 
trockncnden Laeken und Farbbindemitteln, dad. gek., daB man Nadelhólzteer in ge- 
eigneter Weise durcb Deat. von den unter 200° ad. Bestandteilen befreit und den 
Deatillationaruckatand in bekannter Weiae hartet oder in Trockner verwandelt, 
worauf das erhaltene Erzeugnia in der fiir Lacke iibliehen Weise in Lag. gebracbt 
wird. — Die Deat. kann im Lult- oder Dampfstrom bei vermindertem Druek vor- 
genommen werden. Der Riickstaud von Kienteer wird mit 5 °/0 Kalkhydrat bei 
160—200° gehartet. (D.E.P. 320656, KI. 22 h vom 16/4. 1916, auag. 24/4.1920.) M.

YerscM edene Leim m ischuugen in der Industrie. Ea werden die Eigen- 
schaften und Heratellungamethoden der verachiedenartigsten, in der Industrie be- 
nutzten Leime beBchrieben. A1b Grundstoffe der Leime werden genannt u. einzeln 
abgehandelt: Starkę, Dextrin, Gluten, Agar-Agar, Gummi, Balsame, Harze, Kaut- 
schuk, Cellulose wid dereń Ester, Gelatine, Tierleim, Hausenblase, Casein u. M at sin. 
(Caoutacbouc et Guttapercha 17. 10347—53. 15/5.) F o n r o b e r t .

J . L. Sammia, Eine Yerbesserung bei der Caseindarstellung. Ea wird gezeigt, 
wie durch Abanderung des bisherigen Verf., hinsichtlich der Sauerung der Mileh, 
der Temp. der Abscheidung des Caseins, des Waschena uaw. ein Caaein von gleich- 
inaBiger Besćhaffenheit erbalten werden kann, das fiir die Darst. braucbbarer wasser- 
widerstehender Leime fiir Flugzeuge und andere Zwecke unerlaBlich ist. (Journ. 
Ind. and Engin. Chem. 11. 764—67. 1/8. [9/4.] 1919. Madison Wisconsin, Agric. 
Exp. Station.) ROhłe.

Gehe & Co., Akt.-Gea., Dreaden, Verfahren zur Verhinderung der Yerdichtung 
von Wasserdampf an Fenstern aua Glaa oder Zellhorn, darin bestehend, daB dieses 
auf einer oder beiden Seiten mit einer Sehiclit von geharteter Gelatine, Schleim- 
und anderen EiweiBstoffen oder Gemisehen dieser iiberzogen wird. — Die dlinne 
Sehicht beacblagt selbst beim Anhauchen nicht; ea konnen deahalb Augenglaaer, 
Schutzbrillen uaw. vor dem Beschlagen ohne die bisher oft zu wiederholende Be- 
handlung mit Glycerin, Seife oder Alkalien geachiitzt werden. (D.E.P. 300681, 
KI. 22 g vom 27/9. 1916, auag. 9/9.1919.) MAJ.

Goerz, Photochem ische W erke, G-m. b. H ., Berlin-Steglitz, Verfahren zur 
Verhinderung des Besćhlagens von Scheiben aus Glas und aonatigem durchaichtigen 
Materiał durch Uberziehung mit einem die Oberfiachenspannung vermindernden 
Mittel, dad. gek., daB daa Schutzmaterial in Form einer Lag. oder Suspension auf 
die zu achiitzende Flachę in aolcher Dicke aufgebracht wird, daB es im Zustande 
der Lsg. durch Adhasion an der Scheibe gehalten werden kann. — Ea tritt das 
wss. oder wasserl. Losungsmittel in feste Adhasion mit der zu schutzenden Scheibe 
und bewirkt auf diese Weiae, daB auch der dem Losungsmittel einverleibte u. die 
Oberfiachenspannung fur Wasserdampf herabsetzende Stoff sehr fest mit der Scheibe 
verbunden wird, so daB er aich geraume Zeit auf der Scheibe halt, bevor er durch
i miner neu zur Ablagerung u. zum AbflieBen gelangenden Dampf herausgewascben 
wird. Ein Uberzug mit einer starkeren Gelatineschicht bietet einen Schutz nur 
fiir kurze Zeit, bevor noch die Gelatineschicht starker aufgeąuollen ist. (D.E.P. 
305163, KI. 22g vom 15/8. 1916, auag. 17/9. 1919.) Ma i .

Gustav Bosch, Berlin, Verfahren zur Herstelhmg von Glaserkitt nach Pat. 269380, 
dad. gek., daB Holz- oder Strohmehl, Schlammkreide. Teer und eingedickte Sulfit- 
zellstoffablauge innig vereinigt werden. (D.E.P. 316395, KI. 22i vom 9/9. 1911, 
ausg. 10/3. 1920; Zus.-Pat. zu Nr. 2 6 9 3 8 0 ; C. 1914. I. 593. Ztschr. f. angew. Ch. 27. 
n . 192 [1914].) Mai.

M abboux & Camell, Lyon-Vaise, Yerfahren zur Herstellung eines in Wasser
n .  4. " 11
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loslichen Produktcs aus Wślicher Starkę und Formaldehyd, dad. gek., daB man 1. 
Starkę, welche durch Einw. von Alkalihypochlorit auf Starkę erhalten -wird, der 
Einw. von Formaldehyd bei Kochtemp. ev. unter Druck unterwirft, worauf die er- 
haltene Lsg. zur Trockne gebracht werden kann. Dag 1. und klare Praparat kann 
fur Appreturzwecke in der Papierfabrikation, Druekerei usw., sowie ais Ersatz fur 
Naturgurami Verwendung finden. (D.R.P. 320228, KI. 22i vom 22/11. 1913, ausg. 
10/4. 1920- Franz. Prioritat vom 7/1. 1913.) Ma i .

Gustav R n th  und E rich  Asser, Wandsbeck, Bichtungs- und Isolationsmaterial, 
dad. gek., daB einerseits ein wasserunl. naphthensaures Metallsalz u. andererseits 
Celluloseester oder eine Mischung. yon Celluloseester und Naphthensaureester mit- 
einander yerarbeitet werden, die wie Kautscbuk mit faserigen Fullstoffen, Asbest- 
fasern, Gewebeunterlagen oder Gewebeeinlagen yersehen werden konnen. — Es 
entsteht ein fester, biegsamer Korper, der um so geschmeidiger wird, je  groBer 
der Zusatz an naphthensaurem Ester ist. (D.R.P. 321139, KI. 47 f vom 13/6. 1919, 
ausg. 10/5. 1920.) S c h a r f .

H erm ann M aison und R obert Maison, Berlin, Verfahren zur Herstellung non 
Tintentafeln, dad. gek., daB man den hierbei gebrauchliehen Stoffen noch Magnesium- 
sulfat yor der Pressung beimischt. Diese Tafeln 1. sich in k. W . in einigen Min., u. das 
MgS04 hat keine aussalzende Wrkg. auf den yerwendeten Farbstoff. Eine geeig- 
nete Mischung besteht z. B. aus MgS04, NaHS04, Benzolgriin u. Safranin M. (D.R.P. 
313682, KI. 22g vom 7/4. 1918, ausg. 16/7. 1919.) Mai.

F ritz  Steinitzer, Furstenfeldbruck b. Miinchen, Putzmittel, beBtehend aus einer 
Mischung von Glycerinpech mit Alkalien und weichen Fullstoffen, wie Talkum, so
wie Wasserglas. — Die Putzmasse ist fur Tostiges Eisen, Nickel-, Silber- u. andere 
Metallgegenstande, sowie fiir Email-, Glas- und Porzellangegenstande yerwendbar; 
sie nimmt nur den Schmutz weg, ohne die Oberflache des Gegenstandes anzugreifen. 
(D.R.P. 312375, KI. 22 g yom 29/9. 1917, ausg. 21/5. 1919.) Ma i .

G ebriider Giulini, G. m. b. H., Mundenheim b. Ludwigshafen a. Rh., Riemen- 
adhasionsmittel, bestehend aus einer bei hoherer Temp. bergestellten Mischung yon 
Braun- oder SłeinkohlenteerasphaU mit yiscosen Minerał- oder Teerokn. — Die 
Praparate konnen ohne Unterbrechung der Arbeit auf den laufenden Riemen auf- 
getragen werden und schaden dem Leder auch nach langerem Gebrauch nicht. 
(D.R.P. 313922, KI. 22g vom 19/6. 1917, ausg. 22/7. 1919.) M a i .

Jn stin  G reger, Untersuchungen iiber die Lichtbrećhung einiger Karze. Die 
Unters. yon 39 Harzen ergab, daB fiir Na-Licht bei 18° die Brechungsindices 
zwischen 1,525 und 1,670 lagen, wobei Temperaturanderungen yon wesentlichem 
EinfluB Bind. Die BrechungBindices stehen in direktem Verhaltnis zu den unter 
gleichen Bedingungen ermittelten FF., Harten, D.D. und der Loslichkeit, so daB 
eine annahernde Best. der Tiarze auf optischem Wege moglich ist. (Wien. Anz.
1919. 309—10.) S c h u l z .*

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.
Jo h n  Hancock Ifnnn, Bemerkungen zu einem Aufsatz pon J. C. Moulto-n, Uber 

die Geschichte der Kautschukverarbeitung. Vf. tritt der Ansicht entgegen, daB 
Ch a r l e s  G o o d y e .U! den ProzeB der Vulkanisation entdeckt hat und dadurch ais 
der Begriinder der ganzen Kautschukindustrie betrachtet werden kann. Nach seinen 
Angaben ist T h om a s  H a n c o c k  der eigentliche Entdeeker der Vulkanisation. Dieser 
hat nicht, wie M o u l t o n  schreibt, erst durch Unters. der yon G o o d y e a r  ge- 
lieferten Proben den VnlkanisationsprozeB kennen gelernt, sondem selbstandig u. 
bereits friiher das Problem hearbeitet und zur Durchfiihrung gebracht. (India 
Rubber Joum. 59. 936—37. 15/5.) F o n r o b e r t .

F rancis  A lban B yrne, Birmingham, England, Yorrichtung zum Yerdampfen



von Holzessig und ahnlichcn Buuchermiłteln zwecks Behandlung von Gummisaft oder 
geroniienem Sohgummi, dad. gek., daB der zu verdampfende Stoff aus einem Be- 
halter mit Tropfhahn durch einen Tropfbecher einer s c h a T f  beheizten Retorte 
tropfenweise zugefiihrt wird, wodurch er momentan yerdampft, um dann durch ein 
Abzugsrohr zu dem Rohgummi geleitet zu werden. — Diese Vorrichtung ermog- 
licht es, die Rauchermittel schnell derart in Dampfform iiberzufiihren, daB sie in 
haltbarem Zustande dem Rohgummi zugefiihrt werden konnen. Zeichnung bei 
Patentschrift. (D.R.P. 320335, KI. 39a vom 29/11. 1912, ausg. 19/4. 1920, Prioritat 
[GroBbritannien] vom 9/12. 1911.) S c h a k f .

F. K irchhof, Zur Frage der 3ei/3vulkanisation des Kautschuks. Bemerkungen
zu den diesbezuglichen Ver&ffentlichungen von C. Harries. Bereits vor H a r r ie s  
wurde 1914 (Kolloid-Ztschr. 14. 35 und 15. 126) zum Ausdruck gebracht, daB der 
eigentlichen chemischen S-Bindung (,,Nachvulkanisation“) ein rein physikalisch- 
chemischer Vorgang yorhergeht, welcher bloB durch die Ggw. des S katalytisch 
besehleunigt wird. (Kolloid-Ztschr. 26. 168 — 73. April. [6/12. 1919.] Wim- 
passing.) L ie s e g a n g .

G. D. K ratz, A. H. F low er und Cole Coolidge, Die Wirkung gewisser or-
ganischer Beschleuniger bei der Vulkanisation von Kautschuk. Vf. geben eine tłber- 
sicht iiber die bisher bekannten Arbeiten und Anschauungen iiber die Wrkg. der 
organischen Yulkanisationsbeschleuniger und kommen auf Grund selbst angestellter 
Verss. zu folgenden Resultaten: 1. Yergleiche yon organischen Substanzen ais Vul- 
kanisationsbeschleunigern sollten stets mit molekularaąuiyalenten Mengen derselben 
auBgefuhrt werden und sollten auf den Werten aufgebaut werden, die aus ihren 
hoheren S-Koeffizienten gegeniiber denjenigen einer ohne Beschleuniger hergestellten 
Probe gewonnen werden. — 2. Die Wrkg. gewisser Substanzen, wie DiphenyJsulfo- 
harnstoff., ruhrt von ihrer Neigung her, unter Vulkanisationsbedingungen u. -tempp. 
m einfachere Substanzen uberzugehen, die eine aktive N-Gruppe enthalten, die 
ihrerseits fiir die bewirkte Beschleunigung in Betracht kommt. — 3. Molekular- 
aąuiyalente Mengen von Substanzen, die die gleiche aktiye N-Gruppe in ihrem 
Kern enthalten, zeigen gleiche Beschleunigungskraft. — 4. Der Ersatz yon H in 
den aktiyen N-Gruppen durch andere und schwerere Gruppen oder Radikale ver- 
mindert die Aktiyitat der Ursprutigssubstanzen. — 5. Die Aktiyitat des N in ge- 
wissen Gruppen ist am leichtesten durch einen Wechsel der Yalenz yon 3 auf 5 
unter yoriibergehender Anlagcrung yon S zu erklSren. Die aktiyen N-Gruppen 
wirken demnach ais Schwefelubertrager. (India Rubber Journ. 59. 1041—47. 29/5. 
Cuyahoga Falls [Ohio]. The Falls Rubber Co.) F o n r o b e r t .

Guy B arr, Versuche, Ballonstoffe der Verbrennung zu unterwerfen. Es 
wurde untersucht, welchen EinfluB GeBchiitzfeuer und glimmende Teilchen auf 
die yerschiedenen Ballonstoffe ausuben, und welches Materiał am widerstands- 
fahigsten ist. Der Punkt, bei dem Kollodium und Kautschuk dauernd Feuer 
fang en, liegt hoher, ais man denkt. Die iiblichen Feuerschutzmittel sind ais €ber- 
zug fiir die Stoffe weniger von Bedeutung, da der Kautschuk doch stets dann 
Feuer fangt, wenn er so hoch erhitzt ist, daB er geniigend Gas entwickelt. (India 
Rubber Journ. 59. 987—88. 22/5.) F o n r o b e r t .

Gny B arr, Tropische Einfliisse au f Luftschiffstoffe. Verg!eichende Unterss. 
unbenutzter und in den Tropen benutzter Ballonstoffproben ergaben einen stark 
^erschlechternden EinfluB der Tropen in bezug auf Festigkeit, Diffusion u. Saure- 
Sehalt. Sowohl die dauernd hohere Temp., wie auch die starkere Bestrahlung 
scheinen diese Veranderungen heryorzurufen. (India Rubber Journ. 59. 988—90. 
22/5.) F o n r o b e r t .

Carlo P acchetti, Mailand, Verfahren zur Herstellung einer Gleitschutzmasse 
durch Vulkanisieren einer aus Gummi- oder Gummiersatzstofifen, tieriscben Haaren,
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insbesondere RoBhaaren, Schweinshaaren u. d g l, u. Sohwcfel bestehenden M., dad. 
gek., daB der M. die Haare, Borsten o. dgl. in Form yon etwa 3 bis 4 mm langen 
Absehnitten zugesetzt werden. (D.R.P. 320 628, KI. 39 b vom 26/3. 1915,' ausg. 
22/4. 1920.) M a i .

A. van Rossem, Untersuchungen des Niederlandischen Staatlichen Kautschuk- 
prufungsamtes. Fortsetzung. der zusatnmeufassenden Abhandlungen (vgl. Kolloid- 
ehem . Beihefte 10. 1. 83; C. 1919. I I .  502.) Bei dem Umfang der Abhandlungen 
und ihrem bereits zusammenfassenden Charakter muB in betreff von Einzelheiten 
auf die Urschrift yerwiesen werden. In dem vorliegenden Kapitel werden be- 
sprochen: V. Teil: D ie  P r iifu n g  des K a u tse h u k s . 1. Gh-undsatze der Kaut- 
Bchukpriifung. — 2. Bcispiele fiir Kautsehuk- und Guttaperchapriifung mit Beruck- 
sichtiguug der speziellen Verwendungen desselben. — 3. Vulkanisation ais Grund- 
lage der Rohkautschukpriifung. A. Verss. im Yulkanisierkessel. — 4. Fortsetzung:
B. Ver3s. im Ólbad. — 5. Best. des Yulkanisationskoeffizienten. — 6. Die mecha- 
nische Unters. des yulkanisierten Kautsehuks. — 7. Die Ausfiihrungsart der Zug- 
yerss. — 8. In te rp re ta tio n  der mit dem ScHOPPEBschen App. e rh a lte n e n  Kraft- 
Behnungsdiagramme. — 9. Die zufalligen Fehler de3 mit dem SCHOPPERschen 
Apparat erhaltenen Kraft-Behnungsdiagrammcs. — 10. Die mit dem App. von 
Sc h w a r z  erhaltenen Kraft-Behnungsdiagramme. — 11. Einige Prufungsresultate. 
Der brasilianisehe Fine Hard Para und der Plantagenhautschuk. — 12. Die 
Bestimmung der bleibenden Deformation. — 13. Die Bestimmung der Feder- 
hraft (Springhohe). — VI. T e il:  U n te rs u c h u n g e n  Uber den  V u lk a n is a t io n s -  
prozeB. 1. Zweck des Yulkanisationsprozesses. — 2. EinfluB der Art des Masti- 
zierens und des Waschens auf den Vulkanisationskoeffizienten. — 3. EinfluB der 
Yiilkanisationsdauer auf den Vulkanisationskoeffizienten. — 4. EinfluB der Vulka- 
nisaiionstemperatur auf den Vulkanisationskoeffizienten. — 5. EinfluB der hinzu- 
gefiigten Schwefelmenge auf den Vulkanisationskoeffizienten. — 6. EinfluB der Yis- 
eositat des Rohkautsćhuks auf den Vulkanisationskoeffizienten. — 7. EinfluB des 
Harz-, Asche- u. Stickstoffgehaltes und des Sduregrades des Rohkautsćhuks auf den 
Vulkanisationskoeffizienten. — 8. EinfluB der Fullstoffe und der Katalysatoren auf 
den Vulkanisationskoeffizienten. — 9. EinfluB einer vorhergelwnden Erhitzung des 
Rohkautsćhuks auf den Vulkanisationskoe£fizienten. — 10. Die Beeinflussung der 
mechanischen Eigenschaftcn des vulkanisierten Produktes durch die Art des Masti- 
eierens. — 11. Die Beeinflussung der mechanischen Eigenschaften durch die Bauer 
der Yulkanisation. — 12. EinfluB der Vulkanisationstemp. und der Menge des hin- 
zugefiigten Scliwefels auf die mechanischen Eigenschaften. — 13. Der EinfluB 
anderer, noch nicht genannter Falctoren auf die mechanischen Eigenschaften des 
yulkanisierten Kautsehuks. — 14. EinfluB der Katalysatoren auf die mechanischen 
Eigenschaften des yulkanisierten Kautsehuks. — 15. Der Yulkanisationskoef/izient 
ais MajSstab der mechanischen Eigenschaften. — 16. Vor-, Unter-, Uber- und Nach- 
mlkanisation. — 17. Die Kontinuitat in der Veranderung der Eigenschaften bei 
fortgesetzter Yulkanisation. — VII. Teil: D ie  P o ro s i ta t  y u lk a n is ie r te n  K au t- 
sch u k s  von G. van  Iterson  jr .  — B e m e rk u n g e n  iib e r  d as  W e se n  des 
V u lk a n is a tio n s p ro z e s s e s  von G. van Ite rso n  jr . (Kolloidchem. Beihefte 12. 
105—280. 15/5. [25/3. 1919.] Delft.) F o n r o b e b t .

C van  Z ijp , Hilfe fiir die mikroskopisóhe Untersuchung von Steinzellen in 
Heveastammen. Zum Farben der Steinzellen und ais Reagens aut die Brown-Bast- 
krankheit empfiehlt Vf. ais Ersatz fiir Phloroglucinsalzsdure die Verwendung einer 
Lsg. yon 1 g Benzidinchlorid in 95 ccm W. und 5 ccm 25%ig- HCl. Die Zellen 
werden schon orange gefarbt. Die Farbung ist nach 15 Minuten am besten. Zum 
Konseryieren der Schnitte wird 1 Tropfen Glycerin zugegeben. (Archief voor de 
Rubbercultur; India Rubber Journ. 59. 1047 . 29/5.) F o n r o b e b t .
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XIV. Zuckęr; Kohlenhydrate; Starkę.
Aleś L insbauer, Calorien oder Frigorien? Die von  A n d r l ik  i Ztschr. f. 

Zuckerind. d. 6echoslovak. Rep. 44. 135; C. 1920. II. 778) angeregte Frage, ob 
durch Ausfrierenlassen der Dtinnsafte Kohlen eispart und eine wirtschaftlichere 
Arbeit in den Zuckerfabriken erreicht werden konne, ist zu verneinen. Nur wo 
Wasserkrafte in geniigender Menge vorhanden sind, kann mit Frigorien billiger 
gearbeitet werden (vgl. P o k o k n I ' ,  Ztschr. f. Zuckerind. d. ćechoslovak. Rep. 44. 
195; nachf. Ref.). (Ztschr. f. Zuckerind. d. ćechosloyak. Rep. 44. 159—60. 18/3. 
GroB-Pawlowitz, Mahren) RU h l e .

Job . P okorny , Zucker gewinnung mittels Calorien oder Frigorien. Unter den 
gegenwartigen Verhaltnissen ist es bei Anwendung von Kohle kostspieliger, einer 
F). Warme zu entziehen ais sie zu erwarmen. Nur bei Verwendung billiger und 
ausreichender Wasserkraft ist das Ausfrieren der Diinnsafte, welehes Yerf. bis 
jetzt aber noch nicht einmal in groben Zugen ausgearbeitet ist, moglich (vgl. 
L in s b a u e r , Ztschr. f. Zuckerind. d. ćechoslovak. Rep. 44. 159; vorst. Ref.). (Ztschr. 
f. Zuckerind. d. ćechoslovak. Rep. 44. 195—97. 15/4.) RUhle.

Carl Heinz B ier, Die Herstellung der jatanischen Soofdsuiktr. Die Erzeugung 
der yerschiedenen Arten dieser Zucker ist nicht, wie man nach B a r t s c h  (Ztschr. 
Ver. Dtsch. Zuckerind. 1920. 1; C. 1920. H. 778) annehmen konnte, auf eine ver- 
schiedene Behandlung der Safte zuruckzufuhren; die Unterschiede in der Polari- 
sation und Standardfarbe werden allein durch die Zentrifugenarbeit, die kurz be- 
sprochen wird, herbeigefiihrt. (Ztschr. Yer. Dtsch. Zuckerind. 1920. 133—34. Marz. 
Groningen, Zuckerfabrik.) ROhle.

Askan M iiller, Uber die Verhuiwng von Schaumbildungen in Pulpenfangern 
und Pumpcnicindkesseln. (Vgl. Ztschr. f. Zuckerind. d. ćechoslovak. Rep. 44.113;
C. 1920. H. 606.) Beschreibung an Hand von Abbildungen einiger vom Vf. zu 
diesem Zweck ersonnener Apparate. (Ztschr. f. Zuckerind. d. ćechosloyak. R ep . 44. 
187 —90. 8/4. Podzamfii-OpoJno.) Rt)HLE.

R ich ard  F arkas, Budapest, Diffusionsverfa7iren, dad. gek., daB die zum Fiillen 
eines DiffusionsgefaBes erforderliche Menge des frischen Losungsmittels in das je- 
weils letztc DiffusionsgefaB der Batterie in mehreren Anteilen gegeben und die 
Eitraktion mit einem jeden Bruchteil unter dem iiblichen Kreislaufe durch das 
auezulangende Gut gesondert, wahrend eines entspreehenden Bruchteiles der Zeit- 
dauer eines Arbeitsganges ausgefuhrt wird, wonach die hierbei gewonnenen, in 
einem besonderen SammelgefaB gesaromelten Laugen des letzten Diffuseurs beim 
nachsten Arbeitsgang yereinigt in den folgenden Diffuseur geleitet werden. — 
Durch diese Arbeitsweise werden die in der Fullung des letzten Diffuseurs ent- 
haltenen Estraktstoffe in yiel hoherem Grade ausgelaugt, ais wenn die ganze
Menge des frischen Losungsmittels gleicbzeitig wahrend der gaDzen Gangdauer
durch den letzten Diffuseur kreisen wiirde. Das Yerf. laBt sich mit groBem Vorteil 
in der Zueker- u. Tanninfabrikation óder bei anderen, mit Diffusion arbeitenden 
Betrieben verwenden. (D.R.P. 320688, KI. S9e vom 25/5. 1917, ausg. 22/4.
1920.) S c h a r f .

H. Claassen, Pemerlur.gen zu den neuin Saftgcwinnnngsrerfohren. (Yg). T h i e l e r ,  
Zentralblatt f. Zuckerind. 28. 468; C. 1920. II. 808.) Vf. bezweekt durch seiEe 
kritischen Bemerkungen eine Forderung der beiden Yerff. von B o s s ę  u. von R a a b e , 
deTen Ausgestaltung zurzeit in falscher Richtung gesucht wird. (Zentralblatt f. 
Zuckerind. 28. 565—66. 27/3.) RtJHŁE.

Charles G riere, Padua, Yerfahren zur Umwandlung einer EornfvVmasse in 
losen, trockenen Konsumzucker, bezie, in eine transportfahige, lose Masse gemaB den 
Patt. 221199 u. 242213 (C. 1912.1. 388), dad. gek., daB man die in ublicher Weise
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crzeugte Piillmasse, nachdem man sie zunśichst auf hohe Temp. angewarmt hat, 
gegebenenfalls unter allmahlicher Eiutragung von feinkornigem Zucker, um den 
Muttersirup geBattigt, bezw. iibersattigt zu erhalten, dem Verf. der yorgenannten 
Patente unterwirft, wobei aber das Einwurfgut angewarmt und in groBerer Menge 
zur Verwendung kommt ais bei jenen Verff., und die Ausfallung des Zuckers und 
die B. des Zuckerteiges zwecks Vermeidung yon Warmeyerlusten in geschlossenen, 
isolierten Apparaten erfolgt. — Durch das Verf. soli erreicht werden, daB die 
groberen Zuckerkrystalle in der ublichen Form des Handels ebenfalls unmittelbar 
aus einer Zuckerlsg. ohne Schleudern u. ohne Ablauf gewonnen werden. (D.R.P. 
320943, KI. 89d vom 25/7. 1914, ausg. 11/5. 1920; Zus.-Pai. zu Nr. 221199; C. 1910.
I. 1664. Ztschr. f. angew. Ch. 23. 1056 [1910]-) S c h a r f .

Jean  Charles Gri&re, Padua, Vcrfakren zur Erzeugung von Formeucker ohne 
Ablauf, 1. dad. gek., daB aus einer auf hohe Konz. und hohe Temp. gebrachten 
blank gekochten oder Kornfullmasse durch Einwurf eincs losen Zuckers oder eines 
fremden losen Prod., durch Luftleerewrkg. oder durch beide Mittel ein h. feuchter 
Zuckerteig erzeugt, dieser in Formen gefiillt oder gepreBt wird, worauf die feuchten 
Stiicke durch die Wrkg. von Luftleere oder mittels eines Luftstroms oder durch 
die uacheinander folgende Anwendung beider Mittel getrocknet werden. — 2. Verf. 
nach 1, dad. gek., daB im fortlaufenden Betrieb ein solcher Teil des erhaltenen 
warmen feuchten Zuckerteiges in ein loses Prod. umgewandelt wird, ais es fur die 
Erzeugung des Teiges fur den erforderlichen Formzucker und ais Fallungsmittel 
notig ist, wahrend der andere Teil des Teiges zu Formstucken zur Verarbeitung 
gelangt. (D.R.P. 320468, KI. 89 d vom 20/8. 1913, ausg. 29/4. 1920.) Sc h a r f .

W. H erte r und E. M eyer, Die YerkUisterungsteriiperatureh von Roggen- und 
Weizenstarke. Yollstandige Verkleisterung findet bei Roggenstiirke bei 70—75°, bei 
Weizenstarke bei noch hoherer Temp. statt. Beginn bei Roggenstarke 45—50°, 
bei Weizenstarke 50—55°. Die bisherigen Angaben B in d  ungenau. (Ztschr. f. ges. 
Getreidewesen 12. 43—44. Marz.) V0LHABD-

Parów , Nachteile fehlerhafter Arbeit. Es wird auf die Notwendigkeit der 
Pulpenuntersuchung aufmerksam gemacht, um fehlerhafte Arbeitsweise in der 
Starkęfabrikation rechtzeitig zu erkennen uud durch Priifung der Zerkleinerungs- 
u. Auswaschapparate abzustellen. (Ztschr. f. Spiritusindustrie 43. 171. 27/5.) R am .

XV. Garungsgewerbe.
W elche w irtschaftlichen  V orteile  bietet die dcktrische Temperaturiiberwaćhting 

den Brauereien und Malzereien? Zur Oberwacbung der Tempp. von einer Stelle 
aus hat das Wasserwerk der S ie m e n s  u . H a l s k e  A.-G. elektrische Temperatur- 
uberwachungen so eingerichtet, daB man die einzelnen Thermoineter, Widerstands- 
drahte, durch Driicken von Schaltknopfen beliebig nacheinander auf dasselbe An- 
zeigeinstrument schalten kann. (Ztschr. f. ges. Brauwesen 43. 123—25. 17/4.) R am .

Abel Fernand Gasquet, Bordeaui, Kontinuierlich arbeitender Apparat zum 
Pasteurisieren iion Jcohlensaurehaltigen Fliissigkeiten, bei welchem das beim Er- 
w a rm en  d e r  FI. e n tw ic k e lte  Gas mit d e r  abgekiihlten FI. wieder yereinigt wird, 
dad . gek ., daB an d e n  Stellen des App., an w e lch e n  unter der Einw. der Warme 
Gas aus der FL entweicht und in  eine b e so n d e re  Gasleitung e in tr i tt ,  Schwimmer- 
yentile an g e o rd n e t Bind, welche das Eintreten yon FI. in die Gasleitung ver- 
h in d e rn . (D.R.P. 320533, KI. 6d yom 15/7. 1913, ausg . 26/4. 1920.) Mł.r.

A lbert Ja rra n d , Cognac, Frankreich, Yerfahren und Yorrichtung zum Aus- 
scheiden der in  einer Fliissigkeit, insbesondere tn Bier, Wein o. dgl. in der Schwebe 
gehaltenen Stoffteile, dad. gek., daB die FI. der Wrkg. der HERTZschen Wellen u. 
gleichzeitig der einer Temperaturerniedrigung ausgesetzt wird. — Die benutzte
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Vorriehtung iat so eingerichtet, daB eine Antenne fiir eine ganze Reihe von Biitten 
genugt. (D.&.P. 320573, KI. 6d  vom 11/7. 1913, ausg. 27/4. 1920.) Ma i .

R. HeuB, Neuere Beobaćhtungen iiber Bierkrankheiten, Ursachen und Abhilfe. 
Es handelt sich um schlechthaltbare Biere verschiedener Betriebe, die nach kurzem 
Stehen beim Offnen der Flaschen einen unangenehmen stechenden, teilweise atin- 
kenden Gerueh und entsprechenden Gesehmack zeigten. Wilde Hefen, eine groBe 
rundę T o ru la , Stabchenbakterien und Sarcina waren die Veranlassung. Schon 
im Giirkeller war der Sitz der Infektion, die in den Lagerkeller ubertragen wurde. 
Die Ursache war mangelnde biologische Betriebskontrolle. Einer sorgfiiltigen 
Kontrolle ist die Betriebshefe zu unterwerfen, sie soli nicht zu oft gefiihrt werden, 
da sie sich auf die Dauer in den heutigen leichten Wiirzen ohne Kraftigung oder 
Behandlung nicht ausreichend emahren kann u. in geachwachtem Zustande leicht 
anfallig wird. Man sollte nur Reinzuchten in den Betrieb einfiihren. (Ztsehr. f. 
ges. Brauwesen 43. 121—23. 17/4. 129—30. 24/4. 1920. [Dez. 1919.] Munchen. 
Wissensch. Stat. f. Brauerei.) _ R a m m s t e d t .

ReichsauaschuB fd r pflanzliche und tie risch e  Ole und F e tte , G. m. b. H., 
Berlin, Verfahren zur Gewinnung fettreichcr Pilzzellen jeder Art, dad. gek., daB 
die Aussaatzellen und ihre Nachkommen im Yerlauf der Kultur in zuekerreichen, 
aber N-armen Nahrlsgg. in einem genugenden Abstand, wie der etwa einer Aus- 
saat bis zu 20 g feucht gepreBter Pilzmasse auf den 1 entspricht, voneinander 
gehalten, groBere ortliche Zellanhiiufungen also yermieden werden. — Die jungen 
SproBkolonien setzen am meisten Fett an, wahrend die nicht mehr sprossenden 
fettarm bleiben. Da die B. der SproBkolonie nur bei Ggw. von Luft stattfindet, 
werden zweekmaBig mit der Nahrlsg. benetzte Oberflachengebilde unter Darbietung 
von Luft yerwendet. Der Abstand der Aussaatzellen kann mit zunehmender Konz. 
geringer gewiihlt werden. Man kann aus einer Futterhefe mit einem Fettgehalt 
von etwa 5% Zellen mit 40—50°/0 Fett gewinnen. Statt reiner Zuckerlsg. konnen 
Sulfitablaugen, Molken u. ahnliche zuckerhaltige, N-arme Abfallprodd. Anwendung 
finden. (D.R.P. 320560, KI. 53 h vom 2/9. 1917, ausg. 24/4. 1920.) Ma i .

H. Luers und A. Baumann. Beitrage zur Analyse der Hopfenbittersduren und 
zur Kenntnis ihrer Veranderungen wahrend des Hopferikochjprozesses. Es wurde die 
Eigenschaft der Hopfenbitterstoffe, die Oberflachenspannung des W. stark zu er- 
niedrigen, fiir die Hopfenanalyse benutzt. Ais Methode der Oberflachenspannungs- 
messung diente die stalagmometrische nach I. T k a u b e ;  zur Unters. gelangten die 
vrss. Dekokte einer Anzahl Hopfen. Ais Vergleichsmethode wurde die LlNTNER- 
ADLESsche herangezogen; zwischen beiden VerfF. besteht eine gewisse Parallelitat, 
eine Obereinstimmung ist aber nicht yorhanden, da ihre Grundlagen zu verschieden 
sind. Wesentlich gunstigere Erfolge lassen sich erzielen bei Yerfolgung der Aus- 
laugung des Hopfens wahrend des Kochprozesses, da die Bitterstofie von allen 
Substanzgruppen des Hopfens am schwersten 1. sina, so daB in den Hopfentrebem 
ein einheitlicheres Materiał vorliegt, ais im frischen Hopfen. Die stalagmometrische 
Methode lieB noch deutliche Unterschiede in der Ausnutzung erkennen, wo die 
ADLERache Differenzen nicht mehr anzeigte. Mit Hilfe der Ultramikroskopie u. 
Ultrafiltration wurde gezeigt, daB die Bitterstoffe in w b s . Lsg. typische, zwischen 
den Suspensoiden und Emulsoiden stehende kolloide Systeme bilden mit ver- 
achiedenem Dispersitatsgrad je nach dem gleichzeitigen Vorhandensein von Ełek- 
trolyten und anderen Kolloiden. In sauren Lsgg. ist das Humulon aktiver, ais in 
alkal. Beim tJbergang yon der sauren nach der alkal. Rk. findet eine allmahliche 
Zunahme der Oberflachenspannung statt. Ais stark die Oberflachenspannung er- 
niedrigendes Kolloid muB das Humulon stark adsorbiert werden, was mit Tier- 
kohle quantitativ yerfolgt und an Gelatine wahrscheinlich gemacht wurde. Auch 
in der Wiirze wird an den Phasengrenzflachen wie den EiweiBkorpem beaonders
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im Zustand der Koagulation eine Adsorption der Bittersauren erfolgen. Das Hu
mulon hat einen bedeutenden Anteil an der Schaumhaltigkeit des Bieres. Mit 
viscoaen Stoffen bildet ea einen besonders haltbaren Schaum. Wahrend des 
Kochens erfolgt eine Verharzung des Humulons, und infolgedessen ein Anstieg der 
Oberfiachenspannung; parallel damit geht cine Zunabme des bitteren Gesebmackes; 
je langer gekocht -wird, und je saurer die L8g. ist, desto deutlieber sind die Ver- 
anderungen. WiirzeeiweiB schiitzt das Humulon vor der Verbarzung. Betreffs 
der Hopfenwassersude wurde gezeigt, daB je nach der Art und Weise, wie der 
Endzusfand erreicht wird, sich yerscbieden geartete Gleicbgewichtsyerhaltnisse 
herausbilden. Das System Wurze—Humulon ist ein typisch kolloides, das von 
auBeren Faktoren empfindlich beeinflufit wird. — Auch die fi-Hopfeńbittersaure 
und das y-Hars erniedrigen die Oberfiachenspannung, jedoch in viel untergeord- 
neterem MaBe ais das Humulon. (Ztschr. f. ges. Brauwesen 43. 65—67. 28/2. 
73—76. 6/3. 81—84. 13/3. 89-92 . 20/3. 97—101. 27/3. Miinchen. Wissensch. Stat. 
f. Brauerei.) R a m m s t e d t .

E m il Gazagne und M anrice P ingris, Lille, Vorrićhtung zur ununtcrbrochenen 
Destillation und JRektifiJcation von Spiritus und anderen fluchtigen, sowie von ver- 
gorenen Fliissiglceiten, gek. duich einen unmittelbar unter der Rektifikationssaule 
angeordneten, den Rucklauf aus der Rektifikationssaule aufnehmenden Behalter 
(Stabilisator), der ein Kuhlsytem zur Kiihlung des Rticklaufs besitzt, und auf dem 
eine Reinigungssaule mit mehreren Platten angeordnet ist, welcher der Rucklauf 
der Rektifikationssaule nach der Kiihlung zugefiihrt wird. (D.R.P. 320536, KI. 6b 
vom 13/8. 1912, ausg. 26/4. 1920.) M a i .

A. Raum ann, Zum Nachiceis von Saccharin und JDulcin im Bier. Vf. hat 
ziemlicb genau das Verf. von T o e t e l l i  u . P ia zza  (Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. 
GenuBmittel 20. 489; G. 1910. H. 1688) auf Bier iibertragen, es fuhrt bei sorg- 
faltigem Arbeiten zum Ziel. 10 mg Dulcin und 90 mg Saccharin einerseits und
10 mg Saccharin und 90 mg Dulcin andererseits, in je 11 Bier gel., konnten ge- 
trennt isoliert und einwandfrei identifiziert werden. (Ztschr. f. ges. Brauwesen 43. 
137—39. 1/5. Miinchen. Wissensch. Stat. f. Brauerei.) ' R a m m s t e d t .

F. W ohack, 2Die Sdwren im Wsin. Nach den bisherigen Vorschriften iiber 
die Best. des Weinsteins und der freien Weinsaure (Codex alimentarius) bekommt 
man ungenaue Resultate. Es wird yorgeschlagen, diese Best. ganz fallen zu lassen 
und dafiir in Ósterreich die Gesamtweinsaure nach H alenke-MOslingep. zu er- 
mitteln, bezw. das Mikroverf. einzufuhren. (Ztschr. f. landw. Vers.-Wesen Deutsch- 
osterr. 23. 7—16. Januar-April.) Volhakd.

XVI. Nahrungsmittel; GenuBmittel; Futtermittel.
v. Caron, Baćkfahigkeit und Protein. Hoher Klebergehalt allein berechtigt 

nicht zu dem SchluB auf gute Baćkfahigkeit. Es muB mit dem relatiy hohen 
Proteingehalt ein relatiy niedriger Aschegehalt Hand in Hand gehen. Derartige 
Zus. des Korns laBt sich durch Ziichtung von Hartweizen mit hohem Proteingehalt 
und zahem, dabei debnbarem Kleber mit stark enzymatischen Eigensehaften er- 
reichen. Daneben miissen die Mahlyerff. yerbessert werden, desgleichen ist der 
Auswahl guter Hefesorten mehr Beachtung zu schenken. (Dtsch. Landw. Presse 
46. 9—20; B i e d . Zentralblatt f. Agrik.-Ch. 48. 389—92. Okt. 1919. Eldingen. Ref. 
Me t g e .) V o l h a r d .

H. Jo rdan , Die Kartoffeltrocknung in  Deutschland. T e c h n isc h  und  vo lks- 
w ir ts c h a f t l ic h  g e w iird ig t  In Fortsetzung seines ersten Berichtes (Gesund- 
heitsingenieur 42. 281; C. 1919. IV. 970) referiert Vf. an Hand yon Abbildungen 
iiber die technische Entw. der Walzentrockner und bespricht die yolkswirtschaft- 
iiche Bedeutung der TroekenkartofFeln ais Futter- und menschliches Nahrungs-



mittel usw. Vom physiologischen und volkswirtscliaftlichen Standpunkt aus be- 
fiirwortet Vf. die staatliche Festsetzung eines wss. zwangsweisen und eines wahl- 
freien Zusatzes von Kartoffeln und ihrer Erzeugnisse zum Getrcidemehl fiir Back- 
waren. Ein ausfiihrliches Literaturyerzeichnis ist beigegeben. (Gesundheits- 
ingenieur 43. 41—48. 24/1. 123—27. 13/3. 133—39. 20/3. 148-51. 27/3. Berlin- 
Zehlendorf.) R a m m s t e d t .

E. Cr. Stich, Etwas zur Herstellung von Karto ffcldtirrscheiben. Eb wird die 
Herst. yon Kartoffeldorrscheiben, die Gewinnung yon Starkę aus den Abfallen und 
aus den fiir Scheiben nicht braucbbaren kleinen Kartoffeln, von KartoffelgrieB fiir 
Nahrungszwecke u. Kartoffelpiilpe fiir Viehfutter beschrieben. (Ztschr'. f. Spiritus- 
industrie 43. 180—81. 3/6. Mannheim.) R a m m s t e d t .

Max Simon jr ., Hamburg, Verfahren sur Herstellung von kaffeearomatisćhen 
Kaffeesurrogaten durch gemeinsame Rostung von Getreidekornem mit Kaffeebohnen, 
dad. gek., daB die Getreidekorner zunachst so weit yorgerostet werden, daB die 
dann zugefugten Kaffeebohnen zusammen mit den Getreidekornem gleichzeitig 
fertig gerostet sind, darauf die Rostprodd. zusammen abgekiihlt, u. schlieBlich die 
Teile der Mischung durch Siebe o. dgl. yoneinander getrennt werden, zu dem 
Zwecke, auBer den kaffeearomatischen Kaffeesurrogaten yollwertigen Rostkafiee zu 
erhalten. — Fur das Verf. ist besonders yorgerostete Gerste geeignet, die das 
Kaffeearoma besser aufnimmt, ais die ungerosteten haTten G-streidekomer. (D.RP. 
318998, KI. 53 d vom 18/10. 1913, ausg. 16/2. 1920.) Ma i .

Max B óttger, Eisenach, Yerfahren zur Herstellung eines Kaffeersatzes aus 
Lotcenzahnwurzel, dad. gek., daB man von der zu Mehl gemahlenen Lotnenzahn- 
wurzel einen ganz fein gemahlenen Teil bei hoherer Temp. dunkelbraun, einen 
grober gemahlenen Teil bei niederer Temp. hellbraun rostet u. beide Teile mischt. 
(D.R.P. 320874, KI. 53d yom 1/8. 1918, ausg. 29/4. 1920.) M a i .

A lbert Holst, Schlutup, Yorrichtung zum Aufreihen von Fischen au f Sptefle 
zwecks Raucherns oder Trocknens. Es werden die Fische durch eine unter Feder- 
wrkg. stehende Stange auf den SpieB gedruckt, wobei diese StoBstange derartig 
mit einer Stufenscheibe zusammen arbeitet, daB sie bei jedem Vorschub gegen eine 
nachst hoher liegende Stufe trifft, um den erforderlichen Abstand zwischen den 
einzelnen Fischen zu erreichen. (D.R.P. 319021, KI. 53 c vom 15/3. 1919; ausg. 
18/2. 1920.) M a i .

B eltzin-W erke, G. m. b. H ., Yerfahren zur Yerarbeitung von Muschcln, ins- 
lesondere von Miesmuscheln, fiir Nahrungsmittelzwecke, bei dem sie zerkleinert werden, 
u. die erhaltene M. in einen fl. u. einen festen Bestandteil zerlegt wird. Das aus den 
Schalen entfemte, aufgekochte, zerkleinerte u. dann durch Auswaschen mit k. W. 
von dem bitteren Geschmack befreite Muschelfleisch wird durch Siebe gedruckt, 
worauf man den durch die Siebe hindurchgegangenen dickfl. Bestandteil mit Pepsin 
u. Salzsaure u. hierauf zwecks Entfemung des Fischgeruchs mit Dampf behandelt 
u. das Prod. eindampft oder trocknet, den auf den Sieben zuruckbleibenden festen 
Ruckstand hingegen nach Zusatz yon Wurzen zu Fiillmassen fiir Wurste usw. yerar- 
beitet. (D.R.P. 320290, KI. 53i yom 30/9. 1916, ausg. 12/4. 1920.) Ma i .

M. P opp, Milchkonservierung mit Formalin. An Stelle des Bichromats emp- 
fiehlt Vf. 5°/0ig. Formalinlsg., 2—3 Tropfen auf 35 ccm Milch. GroBeie MeDgen 
yon Formalin sind zu yermeiden, da sich sonst das Milchcasein in der Sehwefel- 
saure bei der Fettbest. nach G e r b e r  schwer lost. Die Milchproben werden zweck- 
fflaBig zugleich mit dem Konseryierungsmittel auch mit einem Farbstoff yersetzt. 
Zur Parbung des Formalins eignet sich wasserlosliches Methylyiolett, 0,5 g auf 11 
5°/0ig. Formalinlsg. (Molkereizeitung Hildesheim 1918. 719; B i e d . Zentralblatt f. 
Agrik.-Ch. 48. 403—4. Okt. 1919. Oldenburg.) V o l h a r d .
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M. Kayser, „Tibyu. Angaben iiber die B. u. Zus. des „Tiby“ oder ,,Kephir“. 
(Ann. des Falsifications 13. 33—34. Jan.-Febr.) RttHLE.

Knud Erslev, Nijmegen, Holi., Verfahren zur Herstellung von Kunstmilćh zur 
Margarinebereitung oder fiir Konsum. Es wird ein geeignetea Pflanzenmaterial, 
welches nebst EiweiB, Fett und geeignete Zuokerarten oder dereń Glucoside, vor- 
zugaweise aucb Lecithin enthśilt, bintereinander zwei Extraktionen unterworfen, 
namlich mit einem Fettextraktionsmittel und mit A., worauf der bei den Estrak- 
tionen niebt geloste Teil zur Lsg. des Proteina mit einer alkal. FI. behandelt, und 
der so erbaltenen EiweiBlsg. die yon A. gelosten Anteile des Ausgangsmaterials, 
nachdem die Bitterstoffe daraus entfemt, und die Glucoside gespalten sind, ge- 
gebenenfalls auch ein Teil oder alles extrahierte, vorher raffiaierte Fett u. uotigen- 
falls noeh geeignete Zuckerarten, Mineralsubatanzen, fremdes Fett o. dgl. zugesetzt 
werden. Ais Ausgangsmaterial sind Sojabohnen und -samen, Erdniisse, Pinien- 
samen, Sesamsamen, Palmnii3se, Palmkerne, Mandeln und Gluten angefiihrt. 
(D.E.P. 319985, KI. 53e vom 13/1. 1917, ausg. 8/4. 1920.) M a i .

D elm enhorster M uhlenw erke Baudorfif & Aweyden, Delmenhorst, und 
Georg E ichelbaum , Berlin, Verfahren zur Herstellung eines Futters aus Fiscli- 
fteisch und Abfallen von Seetieren aller A rt, dad. gek., daB man die zermahlenen 
Fisehabfalle mit Melasse und Mehl vermengt und sie gegebenenfalls unter Zugabc 
eines Fullmittels zu Aachen Kuchen formt und verbackt. (D.E.P. 319023, KI. 53 g
vom 5/8. 1917, ausg. 13/2. 1920.) Ma i .

H erm ann Thoms, Berlin-Steglitz, und Hugo M ichaelis, Berlin, Yerfahren 
znr Herstellung eines eiweijireichen Nahrmittels aus Lupinen, dad. gek., daB die Auf- 
schlieBuug der LupinenSatnen mit Alkali vor der Entbitterung mit A. vorgenommen 
wird. — Die aufgeschlossenen Samen werden rascher entbittert ais die unauf- 
ge3chloasenen. (D.E.P. 320559, KI. 53g yom 7/9. 1917, ausg. 19/4. 1920; Zus.- 
Pat. zu Np. 307 0 0 7 ; C. 1919. II. 685.) Ma i .

Foth, Soli der Schlempehehalter ein Hiihrwerk erhalten? Um die Nahrstoffe in 
der Schlempe gleichmiiBig zu yerteilen, ist in dem Schlempebehalter ein Euhrwerk 
anzubringen, das 10—15 Minuten vor Beginn der Schlempeentnahme in Tatigkeit 
treten soli, sonst konnen Unterschiede im Troekensubstanzgehalt von 40°/o, ,im 
Rohproteingehalt yon 50% eintreten. (Ztschr. f. Spirltusindustrie 43. 165. 20/5.) R a m .

M. W inckel, Ber Schlick und seine Verwertung. Frischer Sehlick aus dem 
Ahlbecker Seegrund enthalt 90%  W .; im getrockneten Zustand 0,66% N =  4% 
EiweiB, der Aschengehalt im frischen Materiał ist 3,91°/0, 1,79°/0 dayon ist SiO,, 
hauptsachlich in kolloidalem Zustand. Ais Fattermittel kann der Schlick deshalb 
nur ais Streckungsmittel Verwendung finden; bei hoherer Temp. getrocknet, er- 
bartet er und wird zu Fiitterungszwecken unbrauchbar. Die Kohlenhydrate be- 
stehen nur zum geringen Teil aus inyertier-, bezw. Yergarfahigem Materiał. Zu 
Diingungszwecken ist Schlick gut brauchbar; kolloidale Kieselsaure spielt bei der 
Diingewrkg. eine Hauptrolle. Getrockneter Schliek ist ein yorziiglicbes Bindemittel 
fiir Jauche, bezw. freies NH3; auch ais Triiger von Desinfektionsmitteln wird er 
im Pflanzenschutz gut Verwendung finden konnen. Zu Packungen kann er wie 
Fango gebraucht werden. (Mitt. d. Dtsch. Land w. Ges. 1918. Stuck 51; B i e d . 
Zentralblatt f. Agrik.-Ch. 48. 379—83. Okt. 1919. Berlin. Ref. W il k e .) V o l h a r d .

E. Hannę, Ber Futterwert der Kuchenabfalle, m it besonderer Beriicksichtigung 
des in Hamburg gewonnenen getrockneten und gemahlenen Futtcrmehles. Das Futter 
wurde von allen Nutztieren gut yertragen und ist im W ert etwa einer guten 
Weizenkleie gleichzustellen. (Mitt. d. Dtsch. Land w. Ges. 1918. Stiiek 24. 342; B ie d . 
Zentralblatt f. Agrik-Ch. 48. 445—47. Not. 1919. Hamburg. R ef. R ic h t e r .) . V o l .

Spann, Bie Bedeutung des JPanseninhalts ais Futtermittel. Panseninhalt hat 
etwa deuselben Nabrwert wie sebr gutes Wiesenheu, bezw. gutes Kleeheu. Zur
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Schweinemastung wird er getrocknet und mit Sehlachthofabfiillen oder Melasae a. 
Blut vermischt. Direkt dem W anst entnommen und mit gekochten Fleiscbabfallen 
gemiacht, wird er von Schweinen nicht gern genommen; an der Luft getrocknet 
verschwindet der anhaftende, eigenartige Geruch. Ein Rind liefert etwa 8 kg 
getrockneten Panseninhalt, fur GroBstadte gibt das einen betrachtiichen Anfall von 
Futter im Jabr. (Deutsche landw. Tierzucht 1918 22. 283; B i e d . Zentralblatt f. 
Agrik.-Ch. 49. 106—7. Marz. Weihenstephan. R ef. R ic h t e r .) V o l h a b d .

F. K olbe, Kisso, ein Yollmilchersatz zur Kalberaufzuclit. Kiaso ist ein in 
Skandinavien hergestelltes Kraftfutter, bestehend aus Leinsaat und Kartoffelstarke. 
Hat sich bei der Aufzucht to n  Jungvieh yorziiglich bewahrt und wiirde bei all- 
gemeinerer Anwendung ungeheure Mengen Yollmilch fiir die menschliche Ernahrung 
freimachen. (Deutsche landw. Tierzucht 1918 22. 241; B ied. Zentralblatt f. 
Agrik.-Ch. 49. 107—9. M&rz. Ref. R ic h t e r .) V o l h a b d .

Mach, Zur Nicotinbestimmung in Tabakextrakten. Das Nieotin wird entweder 
durch Dest. und Fallen des Destillates mit Kieselwolframsaure oder durch Polari- 
sation des getrockneten Riiekstandes in Toluollosung beatimmt. (Landw. Vers.- 
Stat. 95. 33—42. Febr.) V o l h a r d .

Haselhoff, Bestimmung des WassergeJialts der Futtermittel. Da zur volI- 
atandigen Wa3serentfemung 100° nicht ausreichend eind, werden zweckmaBig 3—5 g 
deB lufttrockenen, feingemahlenen Futtermittels in einem mit Deckel yerschlieB- 
baren Wageglaschen 3 Stdn. bei 105° getrocknet und nach dem Erkalten im 
Exsiccator gewogen. Wenn das Futtermittel griin oder feucht ist, so muB vor der 
Mahlung eine Vortrocknung bei 50—60° angesetzt werden; der Gewichtsyerlust ist 
aelbstrerstandlich festzustellen und bei der endgultigen Berechnung zu beriick- 
sichtigen. (Landw. Vers.-Stat. 95. 19—24. Febr.) V o l h a r d .

S. H. Collins und A. S p ille r, Zucker in Haferstroh wid Futtermitteln fiir 
Rindvieh. Berichtigung eines Druckfehlers zu Vff., Journ. Soc. Chem. Ind. 39. 
T. 66; C. 1920. IV. 93. (Journ. Soc. Chem. Ind. 39. T. 82. 31/3.) RttHLE.

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

Siegmnnd Lnblinski, Elbing, Westpr., Yerfahren zur Gewinnung von spinn- 
fahigen Fasern aus Pflanzenwurzeln, dad- gek., daB die Fasern aus den Wurzeln 
des Kolbenschilfes, Typha latifólia, gewonnen werden. — Die spinnfiihigen Fasern 
aus dem Kem der Wurzeln sind etwas lieller ais die aus dem Mark gewonnenen. 
Die Wurzeln werden zwecks Freilegung der Fasern zerąuetscht nnd die hierbei 
aus dem Kern der Kolbenschilfwurzel abfallenden Starkę-, Holz- usw. Teile durch 
einen Siebboden o. dgl. aufgefangen und weiter auf Starkę yerarbeitet. (D.R.P. 
302505, KI. 29b vom 15/2. 1917, auag . 27/4. 1920.) M a i.

E rnst M eckbach, Zur Bekampfung der Kleidermotte. Es iat gelungen, chem. 
Stoffe herzustellen, die, ahnlich wie Farbstoffe, fest von Wolle gebunden werden 
nnd ihr dauernd die Eigenschaft der Mottenechtheit verleihen. Das Verf. ist dem 
Farben mit sauren Farbstoffen ganz ahnlich und kann in gleicher Weise auf un- 
gefarbter wie gefarbter W are angewandt werden. (Text. Forsch. 2. 59—61. Mai. 
Leverkusen b. Coln a. Rh. Farbenfabriken vorm. F r ie d r . B a t e r  & Co.) SOt e r n .

R. W. Doncan, Eine Untersuchung der physikalischen Figenschaften baum- 
wollenen Flugzeugbcspannstoffs. Baumwollstoff, mit Celluloseacetat oder -nitrat 
getrankt, wurde ais Flugzeugbespannstoff auf Bruchlast und Dehnung gepruft und 
das Ergebnis in Kennlinien dargestellt, aus denen sich auch die bleibende u. die 
elastische Formanderung ergibt. Die Unterschiede ruhren von der Gute and Be- 
arbeitung des Garnes, der Webart und den Eigenschaften des Lackes her. (Phy-
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eical Reyiew 14. 194—96. 1919. Ausfiihrliches Referat Physikal. Ber. 1. 744. Refe
rent E v e r l in g .) F f l u c k e .

Uber Flachsgew innim g. Die von Krais (Ztschr. f. angew. Ch. 32. 25. 104;
C. 1919. IV. 20. 156) ursprunglieh fur Nessel angegebene Sicherheitsroste ist auch 
fur andere Bastfaserpflanzen, łnsbesondere fur Flachs anwendbar. UbergieBen einer 
Probe mit koehendem W. u. Schiitteln laBt das Fortschreiten der Roste beurteilen. 
Durch Bicarbonatzusatz wird die Rostzeit um */s abgekurzt. An farbigen Tafeln 
wird die Entw. der Plectridien gezeigt. Die chemische Roste liefert hoherwertige 
Garnę ais die gewohnliche Warmwasserroste, auch die Unters. der mittleren Faser- 
liinge und die Lange der langsten Faser sprechen zugunsten jener. (Text. Forsch.
2. 43—48. Mai.) . StłVERN.

P. W aentig , Zur Bestimmung des Wollgehaltes von Halbwollgarnen und Halb- 
wollgeiceben. Zur Entscheidung, inwieweit die KjELDAHLsche N-Best. zur Ermittlung 
des Wollgehaltes in wollhaltigen Stoffen heranzuzielien ist, wurde der N-Gehalt 
yon pflanzenstofffreien SchweiBwollen, fabrikgewaschenen Wollen u. Wollgeweben 
bestimmt. Er lag nieht unter 16°/0 und erwies sich ais ziemlich konstant. Ais 
Mittelwert wird 16,37°/o angegeben. (Test. Forsch. 2. 49—51. Mai.) St)VERN.

E. 0. Rasser, Kunstwolle. Unter Kunstwolle ist nieht eine kiinstlicb erzeugte 
Wolle oder ein Wollersatz zu yerstehen, sondem natiirliche Wolle, die aus be- 
nutzten und unbrauchbar gewordenen Stoffresten wiedergewonnen wird. Die beste 
Sorte ist Shoddy, weniger gut ist Mungo, Eztrakt- oder Alpakawolle wird aus halb- 
wollenen Geweben gewonnen. Wollwasche, Carbonisieren und Neutralisieren und 
die yerachiedenen Verwendungsarten der Kunstwolle werden beschrieben. (Neue 
Faserstoffe 2. 40—42. Febr. 64—67. Marz. 89—93. April.) SOverŃ.

E m il B eisenberz, Essen, Ruhr, Verfahren zum Entschweren von Seiden- 
abfiillen u. dgl., dad. gek., daB das alsLosungsmittel angewendete primare Ammonium- 
oxalat wie auch das zur Fiillung benutzte NH, aus der Mutterlauge durch Dest. 
wiedergewonnen werden, und beide im Kreislauf zur Anwendung gelangen. — Bei 
der Dest. der von Sn und Phosphorsiiure durch Ausfallen befreiten FI. bleibt eine 
Lsg. yon saurem Ammoniumosalat zuriick. (D.R.P. 319112, KI. 8m yom 31/3. 
.1914, ausg. 18/2. 1920.) M a i .

E m il Beisenherz, Essen, Ruhr, Verfahren zur Entzinnung von Seide mit Oxal- 
sdure oder Oxalaten, gemśiB Pat. 319112, dad. gek., daB die Seide einer Vorbehand- 
lung mit yerd. Mineralsauren unterworfen wird. — Durch 1—20/0ig. HC1 bei 40 bis 
50° werden neben etwa yorhandenen Farbstoffen basischer Natur die auf der Seide 
yorhandenen Alkali-, Erdalkali- und Tonerdesalze zers. und ihre alkal. Bestand- 
teile herausgelost, um eine Ersparnis an Lsgs.-Mittel bei der Entzinnung zu er- 
zielen. (D.R.P. 319113, KI. 8m yom 4/8. 1914, ausg. 11/3. 1920; Zus.-Pat. zu 
Nr. 319112; yorst. Ref.) Ma i .

P an i R inck, Aachen, Hollander-Mahlicalze, dereń Arbeitsflache aus einzelnen 
Steinsegmenten zusammengesetzt ist, welche auf dem Umfange eines GuJBeisen- 
kdrpers angeordnet sind, dad. gek., daB die Steinsegmente an ihren unteren Enden 
prismatisch ausgebildet sind, und diese Prismen in prismatisch ausgebildete Ein- 
senkungen des GuBkorpers eingreifen. — Es wird so eine schwalbenschwanzformige 
Befestigung der Segmente erzielt. (D.R.P. 320876, KI. 55c yom 11/2. 1919, ausg. 
14/5. 1920.) M a i /

Tbeodor Engen B lasw eiler, DBsseldorf, Verfahren zur Herstellung von Silicat- 
seife, dad. gek., daB Wasserglas in solchem UberschuB angewandt wird, daB Kiesel- 
saure nieht ausfallt. — Es werden z. B. 5 kg Harz mit 120 kg Wasserglas 38° Be. 
oder 5 kg Fettsaure aus Sojabohnenol mit 150 kg Wasserglas 38° Be. yerknetet. Die 
Seife dient zur Papierleimung oder fiir Appreturzwecke. (D.R.P. 320829, KI. 55 c 
yom 11/4. 1919, ausg. 11/5. 1920.) Ma i .
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H gl, Nene M usterkarten. Besprechung von Karten der Akticn- Gesellschaft 
fur Anilin fabrikation iiber Farbungen auf Papiergarn und Papiergewebe und iiber 
neuere Farbstoffe, der Badisćhen Anilin- imd Sodafabrik uber Farben von Stapel- 
faser, von Kalle u. Co. iiber das Farben von Misehgarn aus Stapelfaser u. Wolle 
und iiber Salicinfarben im Kammzugdruck und des Farbwerks Muhlhcim vorm. 
A. Leonhardt w. Co. iiber Melangeeffekte auf Stapelfasermischgeweben. (Farber-Ztg. 
31. 128—29. 1/6.) StrvERN.

G., R eiB lange und Dehnung des Papiers in ihrer Abhangigkeit von der Papier- 
maschine. Ungewohnliche Festigkeitswerte in den Verhaltnis langs : quer konnen 
mit einer besonderen Ablagerung der Fasern auf dem Siebe allein nicht erklart 
werden, auch das Auspressen und Trocknen ist von EinfluB. Es ist wohl moglich, 
Papiere herzustellen, die in der ReiBlange langs u. quer annahernd gleiche Werte 
haben. (Wchbl. f. Papierfabr. 51. 1557—58. 5/6.) SOv e r n .

W hitehead , M orris & Company, Limited, und E rnest H ow ard Farm er, 
London, Verfahren zur Herstellung von Sicherheitspapier fur Banknoten. Wert- 
papiere u. dgl., dad. gek., daB das Papier mit einem Uberzug von stark licbtaus- 
strahlenden Metallfarben versehen wird. — Bei geeigneter Notenzeichnung zerstreut 
der Untergrund das Lieht so, daB kein brauchbares Negativ fiir FSlschungszwecke 
erzielt wird. (D.R.P. 320596, KU. 55 f  vom 30/7. 1913, ausg. 24/4. 1920. Brit. 
Prioritat vom 1/8. und 21/12. 1912.) Ma i .

E m erich H erm an V avra, Chicago, V.St.A., Yorrichtung zum Uberziehen von 
Papier und Pappe mit Paraffin, dad. gek., daB zwei Druckwalzen, von denen 
die eine Walze aus dem Paraffinbad herausragt, u. die andere Walze sich nahezu 
vollstandig im Paraffinbad befindet, mit einer solchen Geschwindigkeit in entgegen- 
gesetzten Richtungen gedreht werden, daB das Paraffin in den Raum zwischen den 
beiden Walzen oberhalb der Beruhrungslinie nicht eindringen kann. (D.RP. 320877, 
KI. 55f vom 16/6. 1916, ausg. 11/5. 1920.) M a i.

F arbenfabriken  vorm. F ried r. B ayer & Co., Leverkusen b. Coln a. Rh., 
Yerfahren zur Herstellung von elastisćhen Massen, die zur Herst. von Isolierstoffen, 
Krystaltglasern, Billardkugeln, Kunstglasern, optischen Linsen, ais Celluloid- 
ersatz u. dgl. sich geeignet erweisen, dad. gek., daB man Methylenketone oder ihre 
Homologen und Analogen der Polymerisation unterwirft. — LaBt man Methylen- 
methylathylketon, Kp. 96°, mehrere Woehen bei 30“ stehen, so entsteht eine feste, 
farblose M. von hohem Festigkeitsgrad und groBer Elastizitat. (D .RP. 309224. 
KI. 39b vom 11/12. 1917, ausg. 17/4. 1920.) Ma i .

v. H eynitz, Droschkau b. Belgem, Elbe, Verfahrcn zur Herstellung einer Sohlen- 
lederersatzmassc, dad. gek., daB die Baatrindc von Birken mit einer erhartenden 
Lsg. getrankt wird, welche die Poren der Rinde auafnllt u. die Rinde wasserdicht 
macht, ohne ihre Biegsamkeit zu beeintraehtigen. — Die Birkenrinde wird mit 
einer Leimlsg., die mit chromsaurem Kalium oder G-alłusgerbsaure versetzt ist, oder 
mit Viscose oder Acetylcelluloselsg. behandelt. (D.R.P. 320629, KI. 39b vom 
7/11. 1917, ausg. 19/4. 1920.) Ma i .

A. Herzog, Zur Untersu-chung der Faserstoffe im polarisierten Lichte. Fiir den 
Nachweis gewisser Zerstorungsformen der Bastfasern u. etwaiger den Fasern von 
der Gewinnung her anhaftender Verunreinigungen krystallisierter Art ist die po- 
lariskopische Priifung v o n  Wert. Zur Vermeidung des fortwahrenden Drehens des 
Praparates ist die Anwendung einer BRAVAiSschen Doppelplatte in  Verb. mit einem 
Gipsplattchen Rot I  yorteilhaft. Ihre Anwendung wird erlautert. (Text. Forsch. 2. 
5 2 -5 5 . Mai.) SOvebn.

H erm ann Alt, Uber die Priifungsgesćhwindigkeitenbei ZerreifSversuchen. Unters. 
daruber, wie die wichtigsten Materialprufungsmaschinen bzgl. der Belastungs- und 
der Dehnungsgeschwindigkeit arbeiten, und wie man bei ihnen diese GroBen be-
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stimmen kann. Betrachtet werden Kraftmessung hydraulisch und mechanisch nach 
Bauart L e u n e e , S c h o p p e r  und dem Prinzip der Dezimalwage. (Test. Forsch. 2. 
55—59. Mai.) StlYERN.

F ra n k  Leslie B a rre tt, Neue Probe zum Nachweis holziger Verunreinigungen 
in zum Nitrieren benutzłer Bamnwolle und Baumwollabfallen. 0,1 g reinea Malachit- 
griin werden in 500 g W. und 50 ccm 40°/oig. Formaldehyd gel., 1 g NaHSO* zu- 
gefiigt u. zu 1 1 aufgefullt. Femer lost man 20 g Bleichpulyer, mit 35—37°/„ wirk- 
samem Cl, in 11 W. Dann farbt man 3 g der Probe Baumwolle in 300 ccm der 
Farbstofflsg. durch Einstellen in ad. W. wahrend 10 Minuten aus und gibt dann 
25 ccm der Lag. des Bleichpulyers zu. Das Bleichpulyer entfarbt die Baumwoll- 
fasem, nicht aber die holzigen Bestandteile, die sich nun deutlich yon jenen 
abheben. (Journ. Soc. Chem. Ind. 39. T. 81—82. 31/3.) StłHLE.

P. K rais, Untersćheidung von Kupfer- und Yiscoseseide. Anweiaung zur Herst. 
von Querschnitten der Fasem fiir die mkr. Priifung. (Text. Forach. 2. 64 bis 
65. Mai.) ' StłVERN.

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heiznng.
Theodor H ackert, Recklinghauaen, Vorrićhtung zur Verhinderung der Fort- 

pflanzung von Kohlenstaubexplosionen mittels Yerwirbelung von Gesteinstaub, der 
yon einem Boden unterstiitzt, innerhalb der Firste untergebracht is t, nach Pat. 
Nr. 319607, dad. gek., daB der Boden im Abstande yon der Firste unterhalb dea 
tjberhaus untergebracht ist und eine Staubmenge abstutzt, die den tjberhau ganz 
oder teilweise ausfiillt. — Bei verringerter Empfindlichkeit der Ausloseeinrichtung 
liegt der im Oberhau untergebrachte Staubkorper teilweise stlindig frei, so daB er 
bei schwacheren Eiplosionswellen abgeblasen und verwirbelt wird, ohne daB be- 
reita die Unterstiitzung des ganzen Staubkorpera weggeriasen wird. Die yerblaaene 
Staubmenge wird dann durch Nachfall aua dem Oberhau yon selbst wieder erganzt, 
und es bleibt fiir den Fali einer starken EsploBion die erforderliche Staubmenge 
in Reserye. Zeichnung bei Patentschrift. (D.R.P. 320569, KI. 5d vom 20/7. 1918, 
ausg. 28/4. 1920; Zus.-Pat. zu Nr. 319 607; C. 1920. II. 707.) S c h a r f .

E m il F leiseher, Dresden-A., Yerfahren zur VerkoJcung von Kohle mit Gewinnung 
der Nebenprodukte, dad. gek., daB durch einen generatorartigen Schachtofen, welcher 
oben mit Kohle beschickt wird, unten fortwahrend ein brennbares, aber moglichst 
dampf- und kohlensaurefreies Gas von iiber 900° Hitze eingefuhrt wird, u. gleich- 
zeitig an einer hóheren Stelle des Ofenschachtes Luft und Dampf in solcher Menge 
eingeblasen wird, daB die dadurch yerbrannten Gase nur 600—800° heiB werden. — 
Das Verf. nimmt auf eine gute Ausbeute an Koks und Deat.-Prodd. Riicksicht. 
(D.E.P. 298085, KI. 10 a vom 9/12. 1916, ausg. 21/4. 1920.) Sc h a r f .

A rthu r Mc D ougal Duckham, Asbtead, Engl., Seiikrechte Betortenanlage zum 
Verkoken von Kohle und anderen festen Brennstoffen, bei welcher das Gas in ver- 
schiedenen Hohenlagen aus der Retorte in einem gemeinsamen der Retorten- 
heizung entzogenen Sammelkanal abgefiihrt wird, 1. dad. gek., daB der Sammelkanal 
in Abteilnngen unterteilt ist, dereń jede einerseita mit einer oder mehreren Aus- 
liissen in der Retortenwand, andererseits mit einem Gasabzug yersehen ist. —
2. Senkrechte Retortenanlage nach Anspruch 1, dad. gek., daB der Sammelkanal 
mit Heiz- oder Abkiihlzugen yersehen ist, so daB der Sammelkanal auf die ge- 
wiinschte Temp., sei es erhitzt, sei es abgekuhlt werden kann. — 3. Anordnung 
der Heiz- und Kiihlzuge nach 2, dad. gek., daB die Ziige durch Schieber o. dgl. 
so bedient werden konnen, daB der Sammelkanal ais Ganzes oder seine einzelnen 
Abteilnngen beheizt, bzw. abgekiihlt werden konnen. — Diese Bauart allein bietet 
eine betrSchtliche Anpaasungsmoglichkeit im Vergleich mit der bisher allein yor- 
geschlagenen getrennten Abfuhrung der Prodd. aus yerachiedenen Zonen, da es
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móglich ist, die Prodd. aus zwei oder mehreren Zonen zu sammeln, wiihrend sie sich 
noch in dem Zustande befinden, den sie beim Yerlassen der Retorte angenommen 
haben. Das Ergebnis ist verschieden yon dem, welches man erhalt, wenn die ge- 
trennt aufgefangenen Prodd. dann spater gemischt werden. Um nun die Art der 
Prodd. durch weiteres Abkiihlen oder weiteres Erhitzen yerandem zu konnen, 

•konnen Zuge yorgesehen werden, welche yon k. Luft durchstromt werden, oder 
aber die, sei es ganz oder in Teilstiicken auf geeignete Temp. beheizt werden 
konnen. Zeichnung bei Patentschrift. (D.R.P. 320421, KI. lOa vom 25/7. 1915, 
ausg. 21/4. 1920. Prioritat [GroBbritarinien] yom 25. Juli 1914.) S c h a b f .

Eugene H urez , Paris, lłegencrativkoksofen, dessen Heizwande aus paarweise 
zusa/nmengehórenden, wechsdiceise veriavschbar en Htizzugen bestehen. Die Erfindung 
ist dad. gek., daB die Trennungswande zwischen den einzelnen Heizziigen weite, 
geschlossene Luftkammem bilden, welche die die Heizziige begrenzenden Wand- 
teile trennen und die Warmeubertragung yon der Begrenzungswand des einen Zugs 
an die Begrenzungswand des benachbarten Zuges yerhindern, so daB die abziehen- 
den Verbrennungsgase nicht yon den in Yerbrennung begriffenen Gasen beheizt 
werden konnen. Im Gegensatz hierzu dienen bei bekannten Einrichtungen dieser 
Art die Kanale der Trennungswande zur Erwarmung der durch sie gefiihrten Luft 
oder Gase. Zeichnung bei Patentschrift. (D.R.P. 320 478, KI. 10a vom 3/3. 
1917, ausg. 28/4. 1920.) S c h a k f .

N. K. Chaney, Die AJctivierung von Kohle. E in  neuer Gesichtspunkt uber die 
allgemeine Natwr dci' amorphen Kohle, gewonnen aus dem Studium der Abwehr- 
methoden gegen die in der Kriegsfiihrung verwendeten Griftgase. Wahrend die aktiye 
Kohle reine, amorphe Kohle darstelłt, enthalt die nicht aktiye Kohle Kohlenwasser- 
stoffyerbb. Die Darst. aktiyer Kohle wird erortert. (Canadien Chem. Journ. 3.; 
Chem. News 119. 283—85. 19/12. [23/9.*] 1919.) J u n g .

F ried rich  C. G. M uller, MefJhwurdige Beobachtungen bei der Yerbrennung von 
łlolzkohlc mittels Salpetersaure. Die Verbrennung von Holzkóhle mit HNOs, aus 
KNOj und HaS04 entwickelt, fuhrt zu analogen Beobachtungen wie bei der y er
brennung yon Holzkohle mit O (vgl. Ztschr. f. angew. Ch. 33. 36; C. 1920 .1. 523). 
Das wss. Kondensat riecht stark nach NH3 und sattigt auf 1000 ccm entwickelten 
Gases etwa 3 ccm n. HCl. Der Vers. eignet sich zur Yorfiihrung der quantitativen 
Zus. der HNOs; das Ergebnis wird allerdings durch die Nebenrk. getriibt. Ver- 
wendet man statt Kohle poroses, gekomteB Kupfer, so entweicht reines Stickgas, 
die Gewichtszunahme des Rohres mit dem Cu entspricht dem O-Gehalt, die des 
yorgelegten Chlorcalciumrohres dcm Hydratwasser. Aus dem Resultat ergibt sich 
mit geniigender Genauigkeit die Foimel N ,06>H02. (Ztschr. f. angew. Ch. 33. 40. 
10/2. Brandenburg.) J u n g .

F ran z  F ischer, Miilheim, Ruhr, Verfahren zur TTberfuhrung von Kohle in ISs- 
liche organische Yerbindungen, dad. gek., daB man auf die Kohle fur sich oder in 
Ggw. anderer geeigneter Stoffe unter Vermeidung starkerer Erwarmung so lange 
Ozon einwirken laBt, his die Kohle groBtenteils in wasserl. Stoffe ubcrgefiihrt ist.
— Die eingedampften Lsgg. hinterlassen eine s. hygroskopische M. mit Caramel- 
geruch, 1. in A., fast unl. in A. (D.R.P. 306471, KI. 12o yom 20/5. 1916, ausg. 
17/4. 1920.) M a i .

Oil & Carbon Products, L td ., London, Schraubentransportvorrichtung mit 
hohler Welle fiir innere Beheizung zur Befdrderung non kóhlenstoffhaltigen Stoffen 
durch Betorten, dad. gek., daB die Warme durch Mittel innerhalb der hohlen 
Welle zugefuhrt wird, wobei aufeinanderfolgende Punkte langs der Welle auf ab- 
gestuften oder fortschreitend abnehmenden Tempp. gehalten werden. — Zwei weitere 
Anspruche nebst Zeichnung bei Patentschrift. (D.R.P. 320377, KI. 12r vom 8/1.
1914, ausg. 22/5. 1920.) S c h a k f .
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Fig. 11.

P au l A. R. F rank , Hamburg, Zur Aufnahme von Teerolen und ahnlichen Brenn- 
stoffen dienender Behalter aus Beton oder ahnlichem Baustoff mit Zwisćhenboden und

einer den Innenraum umgebenden, gegen 
Durchsickern des Ols schiitzenden Flussig- 
keitsschicht, dad. gek., daB der an sich be- 
kannte, den Innenbehalter umgebende, mit 
FI. gefiillte Ringraum (e) (Fig. 11) durch 
nahe dem Boden des AuBenbehalters (a) 
befindliche Óffnungen mit dem Eaum (d) 
unter dem Zwisćhenboden (e) des Innen- 
behalters in Verbindung steht, und daB 
in dem Zwisćhenboden (e) Óffnungen (f) 
vorgesehen sind. —■ Zur Vermeidung des 
Ringraumes (c) konnen in den von dem 
Zwisćhenboden (e) begrenzten Baum (d) 

Steigrohre (h) eingefiihrt sein. (D.R.P. 319169, KI. 37 f  vom 5/6. 1917, ausg. 
27/2. 1920.) Sc h a e f .

R iitgersw erke A.-G., Berlin, Verfahren zur AufscMieflung der Kohle. Man 
verwendet yorteilbaft geringe Mengen des Estraktionsmittels. Bei dem Erhitzen 
der Kohle mit geringen Mengen der hochsd. Steinkohlenteerole erweicht die Kohle, 
so daB ein dem Schmelzen ahnlicher Vorgang eintritt. Die erhaltenen leicht fiuch- 
tigen Ole losen sich in dem ais Eitraktionsmittel benutzten Ole zugleich mit einem 
Teil der Kohle zu einer FI. yon Teerkonsistenz. Um die entstehende Lsg. von den 
ungelosten Anteilen zu trennen, kann man eine Verdiinnung mit weiteren Mengen von 
Teerolen yomehmen, worauf dann durch Filtration Schleudern, Absetzen o. dgl. eine 
Trennung der Lsg. von den ungelosten Teilen stattfindet. Ais Verdiinnungsmittel 
kann man auch andere organische Losungsmittel yerwenden, z. B. carbolsSure- 
haltige Ole, Teeróle, welche zwischen 250 bis 360° sieden. (D.R.P. 320056, KI. 12 r 
yom 10/8. 1918, ausg. 21/4. 1920.) S c h a k f .

Josef Schiimmer, Essen, Verfahren zur Herstellung heller, an der L u ft leicht 
trocknender Ole aus den Sdureharzen der Benzolfabrikation, dad. gek., daB die 
Siiureharze der Vakuumdest. unterworfen werden, wobei die bei der Dest. sich 
ergebenden schwefligsauren Dampfe abgesondert und in an sich bekannter Weise 
auf H,SO< yerarbeitet werden. — (D.R.P. 320255, KI. 12r yom 7/5. 1918, ausg. 
15/4. 1920.) Sc h a r f .

A.-G. fiir Brennstoffvergasung, Berlin, Schwelrohr fur Gaserzeuger (Fig. 12), 
dad. gek., daB es am unteren Ende zwecks Erzielung einer 
gleichmaBigen Brennstoffbewegung iiber den ganzen Schwel- 
rohrquerschnitt schrag zur Schwelrohrachse abgeschnitten ist, 
und zwar so, daB die Austrittsflache mit dem Horizont einen 
Winkel (a) bildet, dessen Spitze in der Bewegungsrichtung (to)
nach yom zeigt. — Auf diese Weise konnen die zuerst (bei
f) ausgetretenen Brennstotfteile den spater austretenden Weg 
nicht mehr yersperren, u. es findet ein gleichmiiBiger Durch- 
gang des Brennstoffs iiber den ganzen Schwelrohrąuerschnitt 
statt. (D.R.P. 320906, KI. 26a yom 19/5. 1917, ausg. 11/5.
1920.) S c h a r f .

H. S trache, Das Doppelgas und seine Venvendung in Gaswerken. Durch die 
restlose Yergasung mittels des Doppelgasyerf. wird es moglich, aus minderwertigen 
Kohlen, die keinen brauchbaren Koks liefem, besonders auch Braunkohlen, bei
guter Ausbeute ein Gas yon 3200—3500 WE. zu erzeugen. Im Doppelgasyerf. ge-
langen die beim Mischgasbetrieb unausgenutzt bleibenden Abgase der Wassergas-

Fig. 12.
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erzeugung zur Verwertung, indem sie die Kohle entgasen. Der Doppelgasteer iBt ein 
guter Urteer. Die wirtschaftliclien Yorteile des Verfs. werden eingehend besprochen. 
(Joarn. f. Gasbeleuchtung 63. 230—35.10/4. Wien, Techn. Hochschule.) PFŁt>CKE.

A braham  ten  Bosch, im Haag, Verfahrm und Einrichtung zur Entwasserung 
non Torferde, dad. gek., daB innerhalb eines und desselben Behalters nacheinandcr 
die MaBnabmen der Entwasserung durch freien Pall, durch Eigenlastdruck, durch 
heiBe Ausspiilung und nach VerschlieBen der Einfullofihung die Entwasserung durch 
Dampfiiberdruck vorgenommen werden. Drei weitere Anspruche nebst Zeichnung 
bei Patentschrift. (D.R.P, 316347, KI. lOc vom 18/7. 1918, ausg. 25/11. 1919. 
Prioritat (Holland) yom 3/7. 1918.) Scharf.

In Erdolgebieten gebrauchliche Fachausdriicke. Nach einer Zusnmmenstellung 
aus den Monatsberichten des Galifomia Mining Bureau werden die in den Erdol
gebieten Amerikas haufiger gebrauchten Fachausdriicke naher definieit. (Engin. 
Mining. Journ. 109. 811. 3/4.) D i t z .

H. Pom eranz, Die Bedeutuńg des Montanwachscs fiir die Schmiermitteltechnik. 
Beaprecbung der Verwendung des Montanwachses ais Verdickungsmittel fiir Mine- 
ralolschmieren zur Herst. yon MaBchinen- oder Wagenfetten. (Kunststoffe 10. 85 
bis 86. 15/4.) PFLtłCKE.

W etcarbonizing L td ., London, Yerfahren zur Geioinnung von Paraf‘fin und 
anderen Nebenprodukten aus naficarbonisiertem und moglichst entwassertem Torf 
durch Vergasung, 1. dad. gek., daB man die Vergaaung in zwei Stufen yornimmt, 
indem man. die erste Vergasung bei niedriger Temp. in einer Retorte bewirkt und 
die Entw. der beim Erhitzen des Torfs sich bildenden Gase und Dampfe nach 
Móglichkeit beschleunigt und die schnell abzufuhrenden Dampfe gesondert von den 
NH, und andere Nebenprodd. enthaltenden Generatorgasen, den Yergasungsprodd. 
der zweiten Vergasungsstufe, behandelt. — 2. Verf. nach 1, dad. gek., daB man die 
Dest. in der Retorte zweckmaBig mittels eines Stromes heiBer Generatorgase be
wirkt, um die Retortengase schnell abzufuhren. —• Offenbar kommt es darauf an, 
die Bertthrung des Paraffins mit anderen hocherhitzten Stoffen zu yerhindem, die 
seineZers. yeranlafit. (D.R.P. 320379, KI. 12 r v. 2/4.1915, ausg. 15/4.1920.) Sch.

Hanns F ischer, Yon Holz und Lehm. Yf. teilt Erfahrungen mit dem E u le -  
FELDschon Verf. zur Holztrocknung, Fallen im aufsteigenden Saft und  Trocknen- 
lassen unter Belassung der BlStter oder Nadeln, mit und empfiehlt die Anwendung 
der rerfliissigcnden Eimo. von Alkalien au f Tone zur Verringerung der Wasser- 
menge und Ereparung yon Arbeitskraft beim Lehmbau. (Chem.-Ztg. 44. 359 bis 
360. 11/5.) J u n g .

K. Lóffl, Das Gefrieren von Mineralolen. Der Stockpunkt ist vor allem durch
E. bestimmt und erst in zweiter Linie durch die Viscositiit der einzelnen Verbb. 
des Gemisches (ygl. L a n t o s ,  Chem.-Ztg. 43. 853; C. 1920. n . 311 u. Chem.-Ztg. 
44. 168; nachf. Ref.). AnschlieBend Bemerkungen uber die Analyse der Mineral- 
ole und Tieftemperaturteere. (Chem.-Ztg. 44. 168. 24/2. 1920. [25 / 12. 1919.] 
Berlin.) ROhle.

E rn st L antos, Das Gefrieren von MineralSlen. Der Stockpunkt eines Oles 
entspricht tatsachlich nieht dem E., weshalb auch die Gesetze der Kryoskopie auf 
die Best. des Stockpunktes nieht angewendet werden konnen (ygl. LOf f l , Chem.- 
Ztg. 44. 168; yorst. Ref.). (Chem.-Ztg. 44. 163. 24/2. [4/2.] Budapest.) RfirHLE.

X X m . Fharmazie; Desinfektion.
A ugnste Boidin, Śeclin, Frankr., und Je a n  E ffront, Brttssel, Yerfahren sur 

Gewinnung von Enzymen und Toxinen mit Hilfe von Bakterien, die auf N- und 
kohlenbydrathaltigen Stoffen u. unter Lufteinw. geziichtet'werden, dad. gek. daB in 
der Zuchtmaisehe daa -Verbiiltuis der kohlenhydrat- -oder fettbaltigen Stoffe zum

II. 4. 12
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assimilierbaren N mindestens gleich 15 : 1 ist, oder noch weniger Kohlenhydrate 
im Yerhaltnis zum N yorhanden sind. — Sehr gunatig wirkt eine Wiirze aus ent- 
Slten Sojabohnen. Die m e iB te n  Metalle aufler Al beeintrilchtigen das Wachstum 
der aerobischen Bakterien. Die Enzymbildung wird begiinstigt, wenn die Kulturen 
an der Oberfliiche der FI. bleiben und einen Sehleier bilden. Die Liiftung der 
untergetauchten Bakterien ergibt keine guten Enzymausbeuten. Die FI. soli nur so 
atark bewegt werden, daB die Ketten der Bakterien zerrissen werden, ohne unter- 
zusinken. Die Liiftung wird im Verhliltnis zum Wachstum der Bakterien ver- 
ringert. (D.B..P. 320571, KI. 6b yom 11/7. 1914, ausg. 26/4.1920. Franz. PrioritSt 
11/7. 1913.) M a i..

Ch. Cofflgnier, Das Calciumcarbonat. York. des Calciumcarbonats in der 
Natur, Beschreibung der verschiedenen Formen, wie Aragonit, Kalkstein, Marnior, 
Kreide usw. und Besprechung ihrer Anwendung in der Technik, insbesondere fiir 
Anstriche und Zahnseifen. (Rev. de chimie ind. 29. 45—46. Febr.) F o n r o b e r t .

E v ere tt M. York, Gcreinigtes Kresol (Kresylsaure)■ Mit Bezug auf die Arbeit 
von H a m il t o n  (Journ. Ind. and Engin. Chem. 12. 50; C. 1920. II. 787) teilt Vf. 
mit, daB eine Miachung von m- und p-Kresol sich lange Zeit farblos hJilt, wenn 
sie absolut wasserfrei ist und vor Licht und Luft geschiltzt aufbewahrt wird. 
(Journ. Ind. and Engin. Chem. 12. 296. 1/3. [10/1.] R iv ers id e , Califomiu.) G r im .u e .

H. M entzel, Neue Heilmittel und Vorschrifłen. Butolan, fi- Benzylphenol- 
carbaminsaureester, farb-, geschmack- und geruchlose Krystalle, wl. in W., 11. in 
h. A., Bzl., Essigester, NaOH; DoBis 0,25—0,5 g dreimal taglieh bei Oxyuriasis. — 
Densenintabletten enthalten Acetylsalicylsaure, Salipyrin, Chinin und Guajacolsalze, 
gegen Grippe, Erkiiłtungen, rbeumatiscbe und nenroae Schmerzen. — Haelepron- 
tabletten enthalten Hiimoglobin, Lecithin, Pflanzenprotein, Calciumlactat u. Eieen- 
zucker. — Hydroperat, Wasserstoffsuperoiydlsg. — Injeetio neitrotrophica Behamed, 
Ampullen mit 0,1 g Natrium glycerinophosphoricum, 0,05 g Natrium monomethyl- 
arsinicicum und 0,0005 g Strychninum sulfuricum. — Transannon, Mittel gegen die 
Beschwerden des Klimakteriums aus Calcium- u. Magnesiumsalzen, einer Ichthyol- 
verb. und einem Abfuhrmittel. (Pharm. Zentralhalle 61. 243. 22/4.) M a n z .

’ H. M entzel, Neue Heilmittel und Yorsćhriften. Adrenaton, ein dem Adrenalin 
gleiches hochwertiges Nebennierenpraparat. — Argoproton, SilbereiweiBpraparat 
mit 10—12°/0 Ag. — Cala sind Tabletten mit 0,5 g Calcium lacticum. — Chloriment, 
Mund- und Kachendesinfektionsmittel, Tabletten mit je  0,15 g KC1 und Natr. bi- 
boracicum, 0,002 g Menthol. — Cortenal Nr. 1 enthalt Acidum silicieum, Gnajacol, 
Calcium lacticum, Magnesium citricum, EiweiB, Estraktiystoffe, Eisen, Niihrs^lze 
usw., Nr. 2 enthalt nur Krauter, u. zwar 3 Tle. kiesels&urehaltige, darunter Semen 
lini, Herba Eąuiseti, Polygoni, Galeopsidis, Lichen islandicus. — Cortenin, Pulyer 
auB Kieselaaure, Guajacol, Calciumlactat. — Degrasin, Entfettungsmittel aus Schild- 
druseneitrakt in Tablettenform. — Elfeba, keimfreie Schlauchgaze mit ver'schie- 
denen antiseptischen Zusatzen. — Glycerophoscala, 0,5 g schwere Tabletten, die 
Calcium lactic. glycerophosphoricum enthalten; mit 0,005 g arseniger Saure heiBen 
sie Arsenglycerophoscala. — Glycerophoscalin ist Sirupus glycerophosphat. comp. — 
Gonocystol, keratinierte Pillen, die den MilchsJiureegter des Santalols, mittels Per-, 
estraktiwerf. gewonnenes Kawaeitrakt, harntreibende und an&sthesierende Stoffe 
enthalten.

Injedulcn, keimfreie Fil. zu Hauteinspritzungen. — Opiall enthalt die Alkaloide 
des Opiums ais Chloride. — Ovarial-, Testikd-, Thyreaid- Organolettes sind Tabletten, 
welche samtliche wirksamen Bestandteile der betreffenden Druse enthalten. — Sal 
earlsbadense facłitium ad usum t-eterinarium enthalt 2 Tle. Kalium sulfur. pulv., 
18 Tle. Natrium chloratum depur., 36 Tle. Natrium bicarb. depur., 44 Tle. N atriu m  
sulfur. depur. sicc. — Salimbin besteht aus salicylsaurem Phenyldimethylpyrazolon
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«nd salzsaurem Yohimbin. — Senegalit, Eitractum Senegae eomp. — Uropurinc- 
tabletten Nr. 1 enthalten Folia Uvae u rai, Nr. 2 1 g Folia Uvae nrsi und 0,25 g 
Salol, Nr. 3 Folia Uvae urai und 0,25 g Heiaraethylentetramin, Nr. 4 1 g Folia 
Uvae ursi und 0,25 g Rheumin. — Vałeriopan enthalt die durch besonderes Verf. 
gewonnenen Gesamtbeatandteile der Baldrianwurzel. — Wehalax sind Abfiihrpillen 
aus Eitractum Ehei, Aloes, Belladonna, Podophyllin u. Jalappe. (Pbarm. Zentral- 
halle 61. 263-64. 6/5.) Manz.

A. C ontardi, Die aromatischen Arsen verbindnngen im Kriege and im Frieden. 
BeBprechung der wichtigsten Organoarsenyerbb. und ihrc Verwendung ala Kampf- 
gase und wichtige Arzneimittel. (Giom. de Chim. ind. ed appl. 2. 100—11. Mara. 
[14/1.*] Pavia.) Gkimme.

M ethy lhydrastin in  hydrochloricum „Mcrclć', C12Hu OjNC1, schwaeh gelblicbes 
bis grunlichgelbes Pulyer, 11. in W. und A., F. 213° unter Zers. Anwendung ais 
HSmostaticum von ahnlicher Wrkg. wie Hydrastinin. (Pharm. Zentralhalle 61. 
262-63. 6/5.) Manz.

K. Scberinga, Ldboratoriumsmitteilungen. Die Bestimmwig kleiner Arsen- 
mengen. Im Gasentwicklungsapp. wird eine Pergamentmembran angebracht. Zur 
As-Best. im Harn wird mit NaCl eingedampft und mit konz. HsSO., iibergetrieben. 
Die yorgelegte Sodalsg. wird nach Ktihlung mit Br u. Natriumphosphat, Magnesia- 
mistur u. NH, yersetzt, nach einigen Stunden filtriert. Der Riickstand mit verd. 
HjSO^ unter Vermeidung jeden Wasseriiberschusses in den App. gebracht.

Arsenfreie Schicefelsaure. As-haltige H ,S04 wird mit Sttlfit einige Zeit erhitzt, 
nach Verdiinnung mit 2 Pt-Elektrodcn in den Stromkreis des Marsliapp. gesehaltet. 
Nach einigen Tagen ist sie fiir genauegte Unterss. braucRbar. Entweichender 
AsH, ist mit Bleiacetat und Sublimatwatte uuschtidlich zu machen.

Gehcdtsbest. von ChininpiUen. Die getrockneten, mit Sand yerriebenen Pillen 
werden mit 2 Vol. Cblł. und 1 Vol. A. geschiittelt, zentrifugiert und auf dem 
Wasserbad destilliert. Der getrocknete Riickstand wird auf Chiuinsulfat mit 
14,5°/0 H.O umgereehnet und ist nach Aufnahme in HsSO< und Fallung mit NHa 
zur Identifizierung brauchbar. (Pharm. Weekblad 57. 420—22. 17/4. [Fcbruar.] 
Utrecht, Zentr.-Lab. f. Volksgesundheit.) H a k t o g h .

W. Staw ę, Bestimv\ung des Acetaldehyds im Paraldehyd. Man liiBt 10 ccm 
'/lo-n. HgCl,-Lsg., 2 g K J (jodatfrei), 20 g l5°/0ig. NaOH, 50 g W. und 5 ccm Par
aldehyd in einem 100 ccm-Kolben unter ofterem Umschwenken ’/< Stde. stehen, 
fullt auf, setzt z u 50 ccm des Filtrates 0,5 g Gummi arabicum, 5 ccm NaOH, 3 ccm 
Formaldehyd, sSuert nach 2 Minuten mit 15. ccm verd. Essigsiiure an, kiihlt ab, 
I8st das ausgeschiedene Hg in einer gemessenen Menge 7io'n - Jodlsg. und titriert 
zuriick. (Apoth.-Ztg. 35. 153—54. 30/4.) Manz.

TJtZ, Phenolphthalein, seine HersteUung, Untersuchwng, Bestimmung wid Ver- 
utendung. Yf. hat gelegentlich einer Zusammenstellung der Literaturangaben uber 
Phenolphthalein dessen Loslichkeitsyerbaltnisse untersucht. In 100 ccm einer in 
der Warnie gesattigten Lsg. sind in A. 20,91 g, in Methylalkohol 14,18 g, in 
Aceton 26,39 g, in Chlf. 3,06 g, in CSa 0,18 g, in A. 5,92 g, in PAe. 0,18 g, in Bzn.
1,06 g, in Bzl. 0,16 g, in CCI* Spuren, in Xylol 0,18 g, in Toluol 0,61 g, in Nitro- 
benzol 4,41 g, in Essigather 6,57 g Phenolphthalein enthalten. 10 ccm W. losen 
bei Zimmertemp. 0,0002 g, in der Wannę ca. die zehnfache Menge. (Suddtsch. 
Apoth.-Ztg. 60. 430—31. 20/4. 442—44. 23/4. Miinchen, Chem. Unters.-Amt.) Manz.

U tz, Wertbestimmung des Campherspiritus mittels des PolarisationsapparaU•«. 
Der Gehalt an Campher wird nach der LANDOLTschen Formel:
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bcrechnet. Im 100 mmrRohr betriigt die Drehung fiir vorschriffsmaBig hergestellten 
Camplierspiritus bei 17° 3° 27'. Nimmt man die Polarisation bei 2O" vor, bo hat 
man fiir jeden Grad iiber oder unter 20° '/a' der abgeleaenen Drehung zuzuzablen, 
bezw. abzuziehen. Bei Verwendung von synthetischem Campher kann der Gehalt 
der Łsg. mittels des Refraktometers bestimmt werden. Die D. der Lsg. wird bei 
15° bestimmt, die Refraktion bei 20°. Aus der beigegebenen Tabelle kann man 
den Gehalt ablesen. (Dtseh. Parfumerieztg. 6. 85—86. 25/4. Miinchen.) St e in .

(Jurt B am berger, Uber eine neue Chininbestimmungsmethode. Vf. schliigt nach 
eingehender Bespreehung der bekannten Methoden folgende Kombination ror: 
M an erwiirmt 2,5 g Gortex Chinae in einer Arzneiflasche von 200 ccm Inhalt mit
2 ccm HC1 .in 20 ccm W. 10 Min. .auf dem Wasserbade, versetzt nach dem Ab- 
kiihlcn mit 25 g Chlf., 50 g A., 5 g NaOH, schuttelt 2—3 Min. durch, gibt 40—50 g 
Gips zu und gieBt 60 g des klaren Chlf.-A.-Gemisches in einen Scheidetrichtor ab; 
man schuttelt zwcimal mit je  5 ccm '/n-a- HC1 und 10 ccm W. 2 Minuten aus u. 
titriert die yereinigten Ausschuttelungen nach Zusatz von 5 Tropfen Methylrotlsg. 
mit Vio’n - KOH zuruck. (Pharm. Zentralhalle 61. 257—59. 6/5. 267—70. 13/5. 
Stettin. Łab. der Apotheke des Stadt. Krankenh.) Ma n z .

H ans R e ite r und W erner A rnd t, Zur Wertbestimmung der Desinfektions- 
Diittel. Es wird eine neue Technik der Wertbest. yon Desinfizienzien mitgeteilt, 
welche die Menge des Desinfektionsmittels beiucksichtigt. Ferner wird iiber die 
Beeinflussung des Desinfektionsprozesses durch Anwesenheit „dritter Substanzen“ 
wie Sputum, Ol, Serum, Tragant u. Adsorbenzien berichtet. (Dtsch. med. Wchschr. 
46 . 568—70. 20/5. Rostock, Hyg. Inst. d. Uniy.) B o b iń s k i .

XXIV. Photographie.
J e l i s  Form stecher, Ber Kopierfarbenton und seine Betinflussung. Lichtstiirkc 

und Feuchtigkeit yeriindern die GroBe der beim Kopieren ausgeschiedenen Silber- 
teilchen und damit auch die Gradation. Je feinkorniger die kolloid gelosten, aus 
der Zers. von AgCl u. AgNO, herriihrenden Silberteilchen sind, desto kleiner ist 
die WellenlSnge des absorbierten, desto groBer die des reflektierten Lichtes. Ist 
dio Aktiyierung des Silbercitrats stark, so gelangt rotes, feinkorniges Silber zur 
Abscheidung, und es entstehen „Photocitratbilder“, die sich durch einen groBen 
Tonreichtum auszeichnen. Bei schwacher Aktiyierung entstehen blaue „Photo- 
chloridbilder“ . Die roten Kopien sind weicher ais die blauen. Die Unterschiede 
der Kopien bleiben auch nach der Fisation erhalten. (Dtsch. Opt. Wochenschr.
1920. 33—34; ausfuhrliches Referat s. Ber. Dtsch. Physik. Ges. 1. 358. Referent 
S c h u l z .) P f l Oc k e .

R. B. W ilsey, Verstdrkung und Abschwachung mit Pyroentwicklern. Negatiye, 
die mit Pyroentwicklern gewonnen sind, haben eine groBere Kopierdichte u. stiir- 
kere Kontraste ais neutrale Negatiye. Die IntensitSt der Pyrofarbe kann durch 
Anderung der Zus. des Entwicklers betrachtlich geandert werden. Es ist daher 
moglich, den Pyroentwickler ais Yerstarker und ais Abschwacher zu vervrenden. 
Man kann ein Pyronegatiy in einem Ferricyanidbade abschwachen und dann in 
einem Pyroentwickler kraftigen, oder man kann es in einem Permanganatbade 
bleichen u. dann weniger kontrastreich entwickeln. Auch Neutralnegatiye konnen 
zuerst in Ferricyankalium- oder in Permanganatblidern gebleicht u. dann in Pyro- 
entwicklem yerstarkt werden. (Journ. Franklin Inst. 189. 247—48. Febr. Lab. der 
E a st m a n  K o d a k  Company.) J . MEYe k .

SchluB der Redaktion: den 5. Juli 1920.


