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(Techn. Tell.)

I. Analyse. Laboratorium.
P. Beyersdorfer, Uber die Darstellung von Analysenergebnissen (vgl. T h ie l, 

Chem.-Ztg. 44. 81; C. 1920. II. 421.) Vf. schliigt fiir die Einheit, 1 ccm einer 
'/i-n.-Lsg., die Bezeichnung „Norm" (Symbol N) vor und macht einige Bemerkungen 
iiber Mafi- und Gewichtsabkiirzungen. (Chem.-Ztg. 44. 256. 1/4. [4/2.] Franken-
ttial-) J ung.

Ad. Gran, Uber die Darstellung von Analysencrgebnissen. Einwendungen gegen 
die Ausfuhrungen T h ie ls  (Chem.-Ztg. 44. 81; C. 1920. II. 421.) (Chem.-Ztg. 44. 
256. 1/4. [5/2.] Krammel bei AuBig.) J ung .

G-. Bruhns, Uber die Darstellung von Analysencrgebnissen. Antwort an GkOn 
(Chem.-Ztg, 44. 256; vorst. Ref.) (Chem.-Ztg. 44. 256—57. 1/4. [17/3.] Charlotten- 
targ.) Jung.

K urt Ju n g ę , Ventil fur Glasapparate. Das Yentil besteht aus einem an einer
Stelle zugeschmolzenen Glasrohr; ober- und nnterhalb der Stelle wird der Kanał 
dureh zwei kleine Óffnungen nach auCen geftthrt; die Offnungen werden mit einem 
Stiick Gummiscblauck bedeckt (Abbildung im Original). Das Ventil iat der Firma 
Dr. HEENR. GOCKEL, Berlin S W , Luisenstr. 21, dureh D. R. G. M. geschiifzt. 
(Chem.-Ztg. 44. 299. 17/4. Bradegrube O. S.) J ung.

Compagnie ponr la  F abrieation  des Compteurs e t K a te rie l d ’Usines a 
GiŁZ, Paris, Fliissiglceitsmesser mit Einrićhtwng sum Entnehmen bestimmter Fliissig- 
keitsmengeji. Die Messung der FI. geschieht. mit .Hilfe eines Yolumenziihlers fiir 
FU. bekanuter Konstruktion. Das Besondere der Erfindung ist die Verwendung 
von Mitteln, welche die beliebige Entnahme einer Flussigkeitsmenge gestatten, die 
der gewąhlten MaBeinheit oder einem Vielfachen derselben genau entspricht. Diese 
Mittel bezweeken, eine konstantę Fliissigkeitsausstromung dureh ÓfFnen u. SchlieBen 
emes VerteilnngBventi]s zn erreieben. Acht Anspriiehe nebst Zeicbnungen bei 
Patentschrift. (D.E.P. 321961, KI. 42 e vom 29/S. 1913, ausg. 15/6. 1920. Prioritiit 
(Frankreich) vom 30/9. 1912.) Schakf.

A lfred S tock, Uber die experimentelle Behandlung flilchtiger Stoffe. IV. (Mit- 
'"earbeitet von E rn st KuB u. Carl Somieski.) (III. vgl. Ber. Dtseh. Chem. Ges. 
51- 983; C. 1918. II. 429.) 1. Die Tensionsbestimmung ron GemiscJien im Yahiitm- 
apparat ist umso ungenauer, je  groBer der sehiidliche Raum ist. Infolge einer Art 
Praktionierung wird der Dampf an dem fliichtigeren Anteil reicher ais der Riiek- 
stand. Kleine Mengen soleher Gemisehe zeigen darum trotz gleieher Zus. oft einen 
niedrigeren Dampfdruck ais grofiere. Da die TenBion immer den kaltesten Stellen 
fintspricht, erhalt man bei festen Stoffen (infolge ihrer geringeren Warmeleitfahig- 
keit) nach einer Temperatursteigerung des Bades leicht zu niedrige Tenaionen; 
korrekter verfiihrt man, wenn die Messung nach einer Kuhlung erfolgt. Bei tieferen 
Tempp. kaun sich eine feste Substanz mit einer zusammenhangenden Haut von 
festem Hg uberziehen, -welche die Tensionsbest. ereehwert, sofern die Substanz 
uicht zuvor geschmolzen wird. Zum dauernden eimrandfreien Arbeiten der Hg- 
Manometer muB auch das H g, in welehes die Manometer eintaueben, sauber und 
ataubfrei gehalten werden.

2. Die fraktionierte Destillation ist nur erfolgreich, wenn das Gemisch fl. ist.
II. 4. 13
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Man destilliert deshalb nicht bei moglichst niedrigem Druck (Kublung mit H. Luft), 
sondem halt die Destillationstemp. noch oberbalb des F. bei einem Tensions- 
unterseliied von nur wenigen mm. „Aufkochen“ ist zu vermeiden. Dagegen emp- 
fieblt sich eine Rulteloorrichtung (Beschreibung eines einfachen elektrisehen RUttel- 
npp. s. Original), urn die FI. in Bewegung zu halton.

3. Den Vakuumapp. verbinden VfF. mit einer roticrenden G-AEDEschen Olpumpe 
zum annaherndcn Evakuieren und ais Vorpumpe, mit der VoLMERsclien Hg-Dampf- 
strahlpumpe (vorteilhafter ais die GAEDEsche Hg-Pumpe) zum roUstandigen E ta- 
hiieren und Abpumpen von Gasen, die beseitigt werden solleu, und mit der fruher 
besehriebenen selbsttiitigen D ruck-Toplerpum pe, welche die abgepumptcn Gase 
aufzufangen erlaubt. Sobald geniigend liobes Vakuum vorbanden, dient, ais Vór- 
vakuum (ań Stelle der Vorpumpe) eine eyakuierte (aucli mit der Olpumpe zu ver- 
bindende und teilweisc Glaswolle, mit P20 5 uberstaubt, enthaltende) Vorlage mit
5 em langem Hebermanometer. Bebufs Behandlung eon Subśtanzen, derm Kp. der 
Zimmertemp. nahekommt, ais Gase erwarmt man die D ruck-Toplerpum pe (Be
schreibung einer einfachen elektrisehen Heizuorrichtung s. Original) etwa 10° iiber 
Zimmertemp. Weiter wird eine Vereinfachung des Ventilsckwimmcrs der selbśt- 
tiitigen Tóplerpumpe besebrieben.

4. Fur Bader dićht oberkalb der Temp. der fi. L u f t , wclcbe bisber feblten,
empfehlen Vff. Propylen, das noch bei der Temp. der fl. Luft leicht beweglich ist. 
Da es bei gewohnlicher Temp. gasformig ist(Kp. —48°), kann man es liingere Zeit 
nur kalt und in starkwandigen Eohren eingeschmolzen aufbewahren. Es riecht 
Rchwach, erzeugt bei langerem Einatmen Kopfschmerz, ist aber nicht so unan- 
genehm wie das „Pentan fur Thermometer“. Vff. beschreiben eine einfache Tor- 
richtung zur gleićhmiipigen Temperierwng der Bader (besonders fur Pentanbader ge- 
eignet). Zur Kuhlung au f sehr tiefe Tempp. kann man die Bader durch einen mit 
fl. Luft gekiihlten Metallblock ersetzen, welcher mit Lochem zur Aufnahme der fl. 
Luft, des Thermometers und der zu kiiblenden Gegenstiinde yersehen ist. Der 
Metallblock wird, am besten mittels eines an einem Stativring befesagten Stoif- 
beutels, in ein DewargefilB gebiingt. (Ber. Dtseh. Chem. Ges. 53. 751—58. 15/5. 
[13/3.] Kaiser WILHELM-Inst. f. Chemie.) G roschuff.

A. P range, Neuer Bunsenlrenner nach Arnheim. Die Marshall sche Anderuug 
des Bunsenbrenners, bei der die Luft durch den offenen BrennerfuB eintritt und 
durch das aufstromende Gas mitgesaugt wird, laBt keine Luftregelung zu. Diese 
Luftregulierung laBt sich aber dadurch erreichen, daB man die Diise, aus welcher 
das Leuchtgas ausstromt, drehbar anordnet. Verstellt man die nach oben aus- 
miindende Diise nach seitwiirts, so laBt die Saugwrkg. nach, und es wird weniger 
Luft zugefiihrt. Hersteller: Firma „D ate“, Laboratoriums- und Industriebedarf, 
Hamburg, Deichstr. 36. (Chem.-Ztg. 41. 354. 8/5. Ztschr. f. angew. Cli. 33. 120.

E m il L enk, Fraktionnierkolben zur Destillation schaumender FliissigkeiUn. 
Ein tiefer ais das Ansatzrohr an einen Dest.-Kolben angeschmolzener BiickfluB- 
kiihler hiilt im Anfang der Dest. den Schaum stark viscoser Fil. zuruck; wenn die 
Dest. dann ruhig vonstatten gelit, benutzt man das n. Ansatzrohr. (Chem.-Ztg. 44.

W. &. Hess. Yiscosimełer mit Temperaturregulierung. Der jetzt konstroierte 
App. geatattet Einstellong einer bestimmten Yersuchstemp., hat ferner eine weitere
u. feiner differenzierende Skalenteilung ais das fruher angegebene „kleine Modeli" 
(ygl. Munch. med. Wchschr. 54. Nr. 45). In dem neuen App. kann bei den zu- 
grunde gelegten Dimensionen die Yiscositat sowohl des unveranderten Blutes ais 
des Blutserums bestimmt werden. (Pfi/Cgers Arch. d. Physiol. 180 . 61—67. 24/4. 
1920. [1/11- 1919.] Zuricli, Physiol. Univ.-Tnst.) Aron.

11/5. [23/4.].) J. Mey er .

330. 29/4.) J u n g .
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Andrew ifficKeown, Eine neue Methode zur Bestimmung der Umwandlungs- 
pwikte. Die Umusandlungspurtktc von Salzen mit Kry stall w. lassen sich durch den 
Umschlag eines zugefugten Indicators genau bestiinmen. (Chem. News 120. 266 
bis 267. 4/6. Belfast, Qaeen’s Univ., The Donald Currie Lab.) J ung .

H. H artrid g e , Eine wasserlosliche Immersionsflussigkeit. Au Stelle des Cedern- 
ols werden empfohlen eine annabernd mit K J gesSttigte 50%ige Lsg. von Glycerin 
in W. oder Zucker mit W. Beide Medien sind nicht giftig nnd greifen Lin sen und 
Metali nicht an. (Journ. of Physiol. 53. LXXXII. 18/5. [31/1.*].) Aron .

3ł. K. S. L im , Ncutralformel dis Fixationsmittel fur Schleimliiiułe. Da das 
aus kiiuflickem Formaldehyd bereitete Formol durch Anwesenhoit vou Ameisen- 
sSure sauer ist, empfiehlt es sich, dieses durch NaOH zu neutralisieren, um bei 
Anwendung ala Fisationsmittel gute histologische Bilder zu erhalten. (Journ. of 
Physiol. 53. C m . 18/5. [31/1.*].) A ron .

H. H a rtr id g e , Methode sur Bereitung von Farbenfiltern. Gefarbte Bliittcr 
von Gelatine oder Kollodium werden eines auf das andere mit je  einem Tropfen 
Caiwdabalsam, in Xylol gel., oder Dammancylenlsg. aufeinander geheftet und 
zwischen Glasplatten gepreBt. (Journ. of Physiol. 53. LXXXIII—LXXXIV. 18/5. 
[31/1.*].) A ron.

W. Gr. Bowers und Jacob Moyer, E tn photometrischcr Triibigkeitsmesser. Der 
niiher beschriebene App. beruht darauf, daB der photometrische Olfleck benutzt 
wird, um die Intensitat des durch die zu untersuchende getriibte FI. und des durch 
Standardtriibungen geschwachten Lichts zu vergleichen. (Journ. Biol. Chem. 42. 
191—98. Mai. [3/3.] North Dakota Agric. College.) Spjegel.

L. H. Cooledge, E in  pralcłisclter Yerglcichsapparat. Zwei Reihen von Beagens- 
glasem sind auf Schlitten montiert, so daB sie bcquem zwischen der Vergleichslsg. 
und dem Auge vorbeigefuhrt werden konnen. (Journ. Ind. and Engin. Chem. 12. 
499—500. 1/5. [9/1.] East Lansing, Michigan. Laudwirtschaftl. SchuJe.) Gr i .

IR. O rthner, Eine einfache Vorrićhtwig zur Yerhinderung des Ubertitricrens. 
Zur Yermeidnng des tjbertitrierens hangt raan ein in eine Spitze ausgezogenes 
Glasrohr au einem angeschmolzenen Ansatz in das Becherglas. (Chem.-Ztg. 44. 
282—83. 10/4.) J ung .

F. H. Thies, Die Bestimmung des Kolilenstoffs au f nassan Wege. Die Arbeit 
Kobertsons (Journ. Chem. Soc. London 109. 215; C. 1916. 11.276) ist ein Plagiat 
der des Vfs. (vgl. Chem.-Ztg. 38. 115: C. 1914. L 1375). Vf. bespricht die Entw. 
der Best. des C au f nassem Wege. (Chem.-Ztg. 44. 348—49. 6/5. [20/2.] Karls- 
rnhe.) J ung .

B ernhard  Neum ann und H einrich  Schneider, Neuer Ldboratoriumsapparat 
:um Abmessen tcasserldslicher Gase. Der App. zum Abmessen von Gascn, dessen 
Beschreibung und Abbildung im Original nachgesehen werden mufi, eignet sich 
auch far Gase, z. B. XHS, Acetylen, Cl usw., flir die W. ais SpeiTfl. nicht ver- 
wendet werden kann. (Hersteller: E hrhardt  u . Metzger Nachf. (K. F riedrichs), 
Darmstadt.) (Ztschr. f. angew. Ch. 33. 128. 18/5. [9/4.] Breslau, Techn. Hochseh.) Ju.

K lem en te  und  anorganlsche V erblndungen.
T. Callan, Jas. A. R ussell Henderson und B. B arton, Die Bestimmung von 

Sulfaten in Gegenicart organischer Sulfosauren. Eine Menge Substanz, die 0,15 
bis 0,2g wasserfreies NaaSOł enthalt, wird in W. gel., die Lsg., wenn sie sauer 
'st, mit NH., das etwas CaCI, zur Entfemung etwaiger Carbonate enthalt, schwach 
alkal. gemacht u. das fiberschiissige XHS weggekocht Dann gibt man 20 ccm 1/i-n. 
BaCl,-Lsg. zu, erhitzt noch einige Minuten u. titriert mit K-Chromat zuruck. 
Zur Best. des Endes der Titration gibt man einen Tropfen der Lsg. auf K-J-Starke- 
papier u. sauert mit einem Tropfen sehr verd. HC1 an. BlanfSrbung gibt tJber-
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schutS von Chromat zu erkennen. Vergleichsverss. zeigten gute Ubereiuscimmung. 
(Journ. Soe. Chem. Ind. 38. T. 410-11. 31/12. [7/11.*] 1919.) ROhle.

H arold S. Davis und M ary D. Davis, Ber Nachweis von Arsen in Schwefch 
Die exakte Nachprufung der Schaeppi sehen Methode ergab fiir diese eine betracbt- 
liclie Fehlevquelle inłolge Loslichkeit von Schwefel in verd. NH3 bei 70—80°. Die 
GuTZEiTsche Methode liefert einwandfreie Werte. (Journ. Ind. and Engin. Chem. 
12. 479—80. 1/5. 1920. .[23/11. 1919.] Pittsburgh PA. M ellon  Inst. fur industrielle
Untersa. der Univ.) Grimme.

C. C, K ip liuger, Ersatz fur Platindraht bei Perlen- tmd I<lammenreaktioncn. 
Zur Boraxperlenrk. benutzt Vf. eiu Stiickchen Graphit aus einem Bleistifte, wolches 
naeh Erbitzen zur schwachen Rotglut in Borax getaucht wird. Es bildet sieb sofort 
eine brauchbare Perle. Bei Ausfubrung von FJammenrk. bringt Vf. einen auf- 
gerollten Filtrierpapierstreifcn in ein mit der zu priifenden Lag. gefiilltes Reagens- 
glas und bałt den durch Capillaritat vollgesaugten Streifen in die Flamme. Bei 
geschiclctem Arbeiten verbrennt das Papier niebt. Sollen feste Korper gepriift 
werden, rollt man sie iti die Spitzo des Filtrierpapiers und gibt in das Reagens- 
glas verd. HC1. (Journ. Ind. and Engin. Chem. 12. 500. 1/5. [2/1.] Allianee, Ohio. 
Mt. Union College.) Grimme.

A. B olis, Beobachtungm uher den Handelsgehalt von kaustisclier Soda. Bei
Gehaltsgarantien ist darauf Rucksicht zu nehmen, ob nur der wirkliche Gebalt an 
Na20  bezw. NaOH angegeben ist, oder ob der gesamte Siiureverbraueh der Titration 
darauf umgercchnet ist. In diesem Falle erscbeinen nicht unbetriiehtliehe Mengen 
an Na,CO, ais Na20. Auch soli stets das genaue Mol.-Gew. in Reehnung gestellt 
werden. (L’Ind. Saponiera 19. 85. 16/4.) Grimme.

L. M athieu, Bestimmung aujierst Kleiner Mengen Eisen. Die Starkę der Fav- 
bung des Fe"1 mit KCNS łuingt von verschiedenen Umstanden ab, wie der Menge 
des vorhandenen Rhodansalzes u. der Menge u. Art anderer gel. Korper, der Temp., 
Dauer der Rk. usw. Zur Priifung von Mosten und Wein werden 5 oder 10 cciii 
davon sehnell eingedampft u. sehwach gegluht. Die Asche nimmt man mit 5 ccm 
selir verd. HC1 ('/«) auf, gibt 10 ccm Rhodanlsg. (10 g in 11) zu, gibt, ohne zu 
filtrieren, in einen graduierten Zylinder u. fiillt unter Nachwaschen auf 50 cm auf. 
Zum Yergleiche bereitet man einen zweiten Zylinder mit 5 ccm HC1 u. 10 ccm 
Rhodanlsg., den man auf 50 ccm auffullt u. min aus einer in '/jo geteilten Burette 
tropfenweise mit einer Lsg. von FeCl, (1 ccm =  0,0001 g Fe) versetzt, bis die 
Farbung in beiden Zylindern gleich stark ist. (Buli. Assoc. Chimistes de Sucr. et 
Dist. 37. 205—8. Dez. 1919.) RGh le .

J. R. Cain und L. C. M axw ell, Eine elektrolytische Widerstandmethode fiir 
die Bestimmung von Kohlen&toff im Stahl. Es werden zunachst die Grundlagen 
einer Methode zur Best. von CO* durch Absorption in einer Lsg. von Ba(OH)j u. 
Messung der Widerstandsanderung der Lsg. in Beziehung zu ihrer Konz. erortert. 
Eine geeignete Absorptionsyorrichtung mit- einer elektrolytischen Widerstandszelle 
wird an Hand von Abbildungen beschrieben. An Lsgg. von 3,08—42,25 g Ba(OH), 
im Liter wurden annahemde 'Widerstandsmessungen durchgefiihrt, genauere Mes- 
sungen mit 12 Yerschiedenen Lsgg. von 5,820—7,300 g Ba(OH). im Liter, und die 
Temp.-Koeffizienten dieser Lsgg. zwisehen 20 u. 30° ermittelt. Solche Lsgg. wurden 
dann fur die Durchfiihnmg der Methode angewendet. Fiir die Widerstandsmessung 
wird eine einfache Apparatur angegeben. Fiir die Best. des C im Stahl wird die 
Probe in naher beschriebener Weise in einem elektrisch geheizten Ofen in einem 
C02-freiem Sauerstoff- oder Luftstrom bei 1050—1100° verbrannt. Nach den an- 
gegebenen Beleganalysen gestattet die Methode eine genaue B est mit einer Ge- 
nauigkeit von 0,01% C. innerhalb 41/,—5 Min. (Journ. Ind. and Engin. Chem. U- 
852—60. 1/9. 1919. Washington, Bureau of Standards.) • D itz.
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S. C. Lind, Praktische Methoden zur Badiumbestimmung. III. Mitt. u-Strdhlen- 
methode, y-Strahlmmethode, Verschiedenes. (II. Mitt. vgl. Joum. Ind. and Eng. 
Chem. 7. 1024; C. 1916. I. 489.) Zum einfachen Nachweis von Emanation in Erzcn 
und festen Verb. benutzt man zweckmitBig die a  Strahlenmethode, beruhend auf 
der Durchdringung von Platten yerachiedener Starkę durch «-Strahlen. Diese 
Methode zeigt jedoch mehrere Fehlerąuellen: Emanationsverlust infolge Gasdiffusion 
aus dcm Erze; Ycranderung des Radium-Uranverbaltnisses im Carnotit uod Natur 
des Begleitgesteins. Die y-Strahlenmethode dagegen liefert Werte, welehe direkt 
dem Radiumgebalte proportional sind. Hierbei ist ea jedoch notig, daB das zu 
untersuchende Materiał in einer Zelle fest eingeschlossen ist, urn Verluste durch 
Gasaustritt zu verineiden. Eiu hierfur etwas abgeiindertes Elektroskop wird au 
einer Zeichnung bescbrieben. Fur therapeutisclie Zweckc sollte die Emanation 
nur nacli der zweiten Methode bestimmt werden. (Joum. Ind. and Engin Chem. 12.
169—72. 1/5. 1020. [29/10. 1919.] Golden, Colorado. Yers. Station des Bureau of 
Minćs.) G r im m e .

A. W óber, U ber die quantitative Bestimmung des Quecksilbers in  organischen 
Verbindungen. Der AufschluB organisćher Yerbb. lśiBt sich rasch mit konz. H ,S04 
und 30ąj0igetu 1L, Ot ausfiihren. Die Best. des Hg erfolgt jodometrisch nach Rujpp. 
(Vgl. Chem.-Ztg. 32. 1077; C. 1 9 0 9 . I. 45.) (Ztschr. f. angew. Ch. 33. 63—64. 16/3. 
[16/1.] Wien, landw.-bakteriol. u. Pflanzenschutzstation) J u n g .

A. K ling  und A. Lassieur, Trennung von Zinn und Antimon. Bestimmung 
von Zinn durch Cupferron. (Vgl. A uger, C. r. d. 1’Acad. des sciences 170. 995; 
C. 1920. III. 82.) Es wird eine Modifikation des Verf. von L e Roy W . Mac Cay 
(Joum. Amerie. Chem. Soc. 31. 373; C. 1909. I. 1354) beschrieben. Man osydiert 
die salzsaure Lsg. vou 0,3—0,4 g Substanz init KC108, macht gegen Methylorange 
eben sauer, kocht mit 5—6 g Weinsaure auf und versetzt die erkaltete klare Lsg. 
in einem paraffinierten Erlenmeyerkolben mit 10 ccm HF. Nach 1li-stig. Stehen 
gibt man 10 g Na-Acetat zu, leitet in die auf 300 ccm verd. Lsg. 1 Stde. HaS ein 
und fallt den gebildeten Sb-Nd. noch einmal um, da man die fluBsaure Lsg. nicht 
direkt iiber einen Goochtiegel filtrieren kann. Im Filtrat entsteht auf Zusatz von 
10 g Borsaure ein Nd. von Zinnsulfid, den man durch Kochen mit H20 2 in Lsg. 
bringt. Die erkaltete Lsg. versetzt man mit 10%ig. Cupferronlsg. und wagt das 
durch Gliihen des entstandenen Nd. erhaltene SnOs. Der besondere Vorzug der 
Methode bestebt darin, daB der Zinn-Nd. sich gut filtrieren und auswaschen liiBt. 
(C. r. d. 1’Acad. des sciences 170. 1112—14. [10/5.*].) Richter .

Frederic  P. Dewey, VerflucMigung beim Probieren. Die verschiedenen mog- 
iichen Ursachen der Verfliichtigung von Gold u. Silber beim Probieren werden an 
Hand der Literatur u. auf Grund eigener Erfahrungen besprochen, u. zwar die 
Verfluchtigung bei'der Capellation, der Yerlust durch Verstaubung und durch dic 
sich in den Abzugen der Mufie 1 kondensierenden Diimpfe, sowie der EinfluB des 
Dampfdrucks auf die Verfliichtigung. AnscblieBend werden iiber den Grad der 
Verfliiehtigung von Au u. Ag unter yerschiedenen Yerhaltnissen nahere Angaben 
gemacht, der EinfluB des 0 3 auf die Verfliichtigung von Ag und die Fliichtigkeit 
des Pb besprochen, und schlieBlieh werden die Ergebnisse eigener Unterss. iiber 
die Best. des Ag durch Cupellation mitgeteilt. (Mining and Metallurgy 1920. 
Nr. 158. Abschnitt 31. 1—16. Febr.) D it z .

O rganlsche Substanzen.
Georg' Lookem ann, Yeraschungs-Drehgestell mit swei Flammen. AbandertłDg 

des App. von H odes und GObel (Chem.-Ztg. 35. 488; C. 1911. I. 1773) durch 
Ersatz des Tondreiecks durch einen Porzellanring fur Schalen u. Anbringung eines 
zweiten Brenners. Der App. wird von der Firma Jul . Schobeb, Berlin SO 10,
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hergestellt. (Cbem.-Ztg. 44. 283. 10/4. Berlin, Chem. Abt. d. Inst. „Robert 
K och“.) J ung .

R,. "W illstatter und E. M aschmann, Mafianalytische Bcstiminwng eon Acetylen. 
Die Vff. finden die von ChavaSTELON (C. r. d. 1’Acad. des sciencea 125. 245;
C. 97. II. 540) u. Kkema.nn u. HOnel (Monatshefte f. Chemie 34 . 1039; C. 1913. 
II. 11G9) ausgearbeitete Best.-Methode unbrauehbar, da die grundlegende Rk. uicht 
glatt verliiuft; sie empfelilen Fiillung von Cu2Cs (vgl. I lo sy ay , Ber. Dtsch. Chem. 
Ges. 32'. 2698; C. 99. IT. 975); es wird nach der Gleichung:

ę«,Ct +  Fe,(S04)3 +  H2SO< =  2FeSO< +  2CuSO< +  C,II2 
in manganometrisch bestimmbares Ferrosalz ubergefuhrt. — In Anlehnung au 
Sonntag (Arbb. Reichs-Ges.-Amt 19. 447; C. 1903 . I. 998) uud Bertrand  (Buli. 
Soc. Chim. Paris [3] 35. 1285; C. 1807. I. 763) schreibon Vff. vor: Zur Bept. von 
CjHjj schiittelt mail das Gas oder die Lsg. einige Minutcn mit I losvaYs Reagens, 
gaugt CujCj ab, waspht unter Veruieidung von Oiydation das Hydrosylamin aus, 
ohne den Nd. troeken zu saugen, lost ihn in 25 ecm saurer Ferrisalzlsg. [1 1 ent- 
halt 100 g FeJ(SO<)3 u. 200 g H 2S04] auf u. titriert Fe11 mit KMn04. (Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 53. 939 — 41. 12/6. [12/4.] Miincben, Chem. Lab. der Bayr. Akad. der 
Wissensch.) Ilbeeg .

T. Callan. uud Jas. A. Russell Henderson, Die Bestimmung von p-Phcnylcn- 
diamin. Sie beruht aut der Oiydation mit Na-Hypochlorit in NaaC03 haltiger Lsg. 
zu Benzoćhinondichlorimid. 50 ccm der kiiufliehen Na-Hypochlofitlsg. mit 12—15% 
wirksamem Chlor werden auf 1000 cem verd. u. der Titer mit ł/i«"n Na-Arsenitlsg. 
titriert. 100 cem der verd. Hypochloritlsg. werden mit dem gleichen Eaumtcile k. 
W. u. 1 g NasCO, versetzt und 10 ccm der zu priifenden Lsg., die etwa 2—6% 
p-Phenylcndiamin in geringem Uberschusse von HC1 gel. enthśilt, binzugefiigt. Die 
Misehung soli Jodstarkepapier noch stark fiirben. Der Nd. des Chlorimids fiillt 
schncll aus; die Lsg. wird, ohne den Nd. zu entfemen, mit l/ii>'n - Na-Arsenitlsg. 
zurucktitriert. 1 ecm — 0,0018 g p-Phenylendiamin. Mehrfache Bestst. an gleicher 
Probe zeigten gut ubereinstimmende Werte. Das Yerf. ist auch ausgedehnt worden 
auf die Best. von p-Nitroanilin, das YOrher leicht zu p Phenylendiamin reduziert 
wird, von NapMJtyl-1,4-diamin u. von p-Aminodiphenylamin. Bei Einfiihrung einer 
Sulfogruppe in die Molekule yersagt das Yerf., weil die Chlorimide dann teils oder 
Ydllig 1. werden. (Journ, Soc. Chem. Ind. 38 . T.' 408—10. 31/12. [7/11.*] 1919.) Rh le .

A rm inins Ban, Die Bestimmung der Oxalsaure. III. Mitteiluug. M it e in e r  
L ic h tb ild e ra u fn a h m e  von P aul L in d n e r . D as V e rsc h w in d e n  d e r Oxal- 
siiu re . D ie  H e rs te l lu n g  e in e r  h a ltb a re n  Yioo ‘ O x alsS ure loaung . 
(Vgl. Wchschr. f. Brauerei 36. 285. 293; C. 1919. IV. 955. 1920. II. 160; Dtsch. 
Essigind. 23. 358; C. 1920. II. 298.) Das yon St a eh el in  (Biochem. Ztselir. 96. 

.1; O. 1919. III. 681) beschriebene Enzym, das Osalation bei Luftzutritt osydiert, 
konnte Vf. w ch in friseben Faeces nachweisen. In getrocknetem Spinat (1 Jahr
9 Monate alt), in Tee unbekannten Alters, in Hopfen (mindestens 3 Jahre alt) war 
es nicht yorhanden. Die Zerstorung der Oxalsaure durch Tageslicht ist in gelb 
oder braunlich gefarbten Fil. oder in gefarbten Glasem stark herabgesetzt. Yf. 
bałt das Verf. von Jusie (Chem.-Ztg. 43 . 258; C. 1919. IV. 245), die y ioo-n. Osal- 
siiurelosung unter Beigabe von Quecksilber zu sterilisieren, fiir das beste, mit der 
Mafigabe, daB die Lsg. in gelbbraunen Flasehen aufbewahrt und vierteljahrlich auf 
ihren Titer wert mittels frisch hergestellter */l00-n. Oxal3aure kontrolliert wird: 
(Wchschr. f. Brauerei 37. 201—3. 12/6. 209—11. 19/6. 217—19. 26/6.) Ram aistedt.

B estan d te ile  v o n  P flanzen  u n d  Tieren.

P au l Hirsch. und F ried rich  Lowe, Ein Mikrorerfahren der inUrferomttrisclun 
Methodę zum Studium der Abicehrfermente. (Ygl. H irsch, FermentforscluiDg 2.
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251; C. 1919. II. 154.) Um init geringeren Serummengen ais bisher auszukommen, 
war,de die Lange der Kammer durch Einfiigung einer hcrausnehmbaren plan- 
parallelen Glasplatte von 4 nim Dicke auf 1 mm yerringert. Die Anderung des 
Breehungsexponenten d'„ betragt dann fur 1 Trommelteil ^  0,0000125, also immer 
noch weniger ais beim Eintauelirefraktometer ( i  0,000037), der MeBbereich gelit 
von 1,333200 bis 1,370700. Es werden genaue Anweudungsvorsehriften angegeben 
m d einige mit dem abgeiinderten App. ausgefiihrte Unterss. (vgl. aueh R. May er- 
P ullm ann, Dissertation, GieBeu 1919) angefiibrt. (Fermentforschung 3. 311—17. 
3/6. 1920. [27/11. 1919.] Jena, Pharmakol. Inst. d. Univ.; Opt Werksłatten von 
Carl Zeiss .) Spiegel .

T. R. und W inifred  Parsons, Wąsserstoffiotićnmcssung im Blut in  der Naclt- 
barsćhaft des isoelelętriśchcn FunJctes des Hamoglobins. Mit Milchsaure angesauertes 
und durch Saponin hamolysiertes menschliches Oxalatblut wurde mit Mischungen 
von H2 u . COa bei 37° gesattigt und der CO,Gchalt der Fil. bestimmt, ferner die 
H'-Konz. bei yerscbiedenen CO,-Spannungen ermittelt. Innerhalb einer gewissen 
CO.^-Spannungsbreite bleibt die H'- Konz. konstant. Die uberechussige GOa wird 
in der Nahe des Neutralpunktes in Form von NaliCO, gebunden u. vereinigt sich 
nicbt direkt mit Hiimoglobin. (Journ. of Physiol. 53. C—CII. 18/5. [31/1.*].) Aron.

H. H a rtrid g e , Spcktroskopisclw Methoden sur CO Bestimmmig im Blut. Es 
konnte nach dem Verf. von KROGH keine groBere Genauigkeit ais 4—5%  vom 
Werte erbalten werden. Am geeignetsten ist das vom Yf. (Journ. of Physiol. 
44. 1; C. 1912. II. 191) besehriebene Yerf. (Journ. of Physiol. 53. LXXVII bis 
LXXIX 18/5. [31/1.*].) . A r o n .

Fre&erick H. H ow ard, Die Bestimmung der RefraŁtion Won Hamoglobin in 
Losung. Es wird gezeigt, daB der Brechungsexponent von Hiimoglobinlsgg. direkt 
mit der Konz. sich andert, unabhiingig von Ggw. anderer EiweiBstoffe, von Basen 
und Salzen in niedriger Konz.; der Wert von a  in der Cleichung n  — « , =  iz X  c 
wurde zu 0,001 S3 ermittelt. Da der Untergchied in den Brechungsesponenten von 
lackfarbenem und unverandertem Blute praktisch nur dureh das Hamoglobin be- 
dingt ist, ergibt sich hier eine Grundlage fiir ein einfaches und hinreichend ge* 
naues klinisches Verf. (Journ. Biol. Chem. 41. 537—47. Aprii. [14/2.] Williamstown, 
W il l ia m s  College.) SPIEGEL.

Glenn E. Całlen und Donald D. van Slyke, Bestimmung von Fibrin-, Glo
bulin- und EiweijSsticksloff im Blutplasnia. Es wird neben 1. Best. des Gesamt-N die 
Best. von X nach K j e l d a b l  in folgenden Fraktionen yorgenommen: 2. Fibrin, 
aus dem 0,5°/o Kaliumosalat entbaltenden Plasma unter bestimmten Bedingungen 
(auf 5 ccin Plasma 150 ecm 0,S°/0ig. NaCl-Lag. und 5 ccm Lsg. von 2,5 g CaCL in 
100 ccm, 10—15 Min. Einw). — 3. Filtrat von 2 nach Ausfallen des Globulina 
durch Halbsattigung mit (NH^SO., und Austreiben des NHS durch Dest. unter 
Zusatz von MgO (Albumin-N -)- !NichteiweiB-N). — 4. Filtrat von Fallung aller Ei- 
weiBstoffe durch die neunfache Menge 2,5%'g- Trichloressigsaure (Niehteiwei8-Xj. 
(Journ. Biol. Chem. 41. 587—97. April. [24/4.] Hospital of tbe RoCKEEELLER-Inst. 
f- Med. Research) Sp ie g e l .

Paul Liebesny, Zur Melhodik der Neutralschwefelbeslimmu-ng im Sarn. Bei 
Best. des Gesamt-S mittcls der Benzidinsulfatmethode ergaben sich yielfach ab- 
weichende und bei Verss. mit Sulfosalicylsaure zu hohe Werte, die auf S-Gehalt 
des beim Eindampfen und Gliihen benutzten Leuchtgases zuruckgefuhrt werden 
konnen. Eindampfen und Veraschen des mit BENEDiKT-DENISschem Reagens (vgl. 
Denis, Journ. Biol. Chem. 8. 401; C. 1911- I. 348) yersetzten Hames wird deshalb 
•u einer Eprouyette aus schwer schmelzbarem Glase mittels eines elektrischen Ver- 
brennungsofens bewirkt. (Biochem. Ztsćhr. 105. 43—4S. 20/5. [5/2.] Wienj Physiol.

,, Inst d. UniV.) Spiegel.
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K. George T a lk  und H elen M ille r Woyes, Einige Beobachtungen Uber colori- 
metrische Bestimmungen mit Loswigen, die zwei farbige Substanzen enthalten. Das 
Verf. v o n  B e n e d ic t  u . O s t e e b e b g  zur Best. von Glucoso im Harn mittels Pikrin- 
Biiure (Journ. Biol. Chem. 34. 195; C. 1919. H. 86) hat bei yerschiedenen Unter- 
suchern abweichende Ergebnisse gezeitigt. Vff. priiften auf Grund theoretiacher 
Erwagungen die Yerhaltnisac der Colorimetrie bei Vorliegen von zwei farbigen 
Stoffen in folgenden Reihen: 1. Pikrat gegen Pikrat (wechselnde Konzz. und Alkali- 
nitaten). — 2. Dichromat gegen Dichromat (wechselnde Konzz.). — 3. Pikramat 
gegen Pikramat (wechselnde Konzz. und Alkalinitaten). — 4. Pikramat gegen Di- 
chromat. — 5. Pikramat -f- Pikrat in wechselnden Konzz. — 6. Das Prod. aus 
Glucose und Pikrat; gegen Pikramat -f- Pikrat (wechselnde Konzz.). Es ergab sieli, 
daB der Vergleich in einem Colorimeter mittels des Auges fiir derartige L3gg. nur 
in besonderen Fiillen genaue. Bestst. ermoglicht. Die zu untersuchenden und die 
Vergleichslsgg. mussen in Zus. und Konz. einander sehr nahe stehen, wenn erheb- 
liche Fehler vermieden werden sollen. (Journ. Biol. Chem. 42. 109—30. Mai. [18/3.] 
New York, E o o s e y e l t  Hospital.) S p i e g e l .

E. S tilling , Uber den Einjluji von Saure und Alkali auf die Reaktionsfćihigkcit 
der Komponenten beitn serologischen Luesnaclmeis mittels Ausfloćkung. Versetzt man 
das Patientenserum mit n. HC1, bezw. n. NaOH, so wird seine Reaktionsfahigkeit 
zerstort. Die Saure wirkt starker ais die Lauge. Fiigt man zum Extrakt HC1, so 
gibt es natiirlich eine Ausfallung, Zusatz von Lauge zum Extrakt ergab keine 
wesentliehe Beeinflussung der SACHS-GEOEGiaehen Rk. Die WASSEBMANNsche Rk. 
verhalt sich ahnlich. (Arb. a. d. Inst. f. cxp. Therap. u. d. GEOEG-SPETEB-Hause, 
Frankfurt a. M., 10. 69—74. Inst. f. exp. Therap.) P laut .**

P aul K euk irch , Studicn uber die Sachs-Georgische Aus/lockmgsreaktion. Das 
NaCl ist bei der Sachs-GEOEGisehen Rk. durch NaNOa, Na.,S04, Na-Acetat, NaBr 
und KC1 aąuimolekular vertretbar. In hoheren Konzz. sind Na-Acetat und Na^SO* 
you starker fallender Wrkg. (entsprechend der RoFAiEiSTERschen Reihe). CaClj, u. 
MgCŁ, haben starkę extraktfallende Wrkgg. Sie wirken im NaCl-armen Medium 
starker fallend ais im NaCl-reichen. Die optimale H-Ionenkonz. fiir die Rk. durfte 
bei etwa 4 X  10—9 liegen, dem isoelektrischen Punkt des Serumglobulins: Diese H- 
Ionenkonz. wurde bei Eraatz des NaCl durch Phosphatgemische erzielt. (Ztschr. 
f. Immunitatsforsch. u. csper. Therapie I. 29 . 498—526. 30/4. 1920. [24/11. 1919.] 
Kiel, Med. Klinik f. Univ.) Joachimoglu.

W. Gloor und R. K linger, Untosuchungen uber die Lipoid-Fallungsreaktionen 
syphilitiscbcr wid normaler Seren. Die luetischen Sera reagieren in der W a s s e e - 
MANNsehen Rk. auch dann noch ausgesprochen positiy, wenn sie ihrer Globulinę 
bcraubt siud. Dagegen ist die positive Rk., wie sie kiinstlieh in n. Seris durch 
Sehiitteln, Digerieren mit Bakterien, Agar usw. erhalten wird, wie sie ferner bei 
manchen anderen Fil. (hamolysiertem Blut, gewissen Tierseren) angetroffen wird, 
an die Globulinę gebunden u. yerschwindet, wenn diese aus dem Serum e n tfe rn t 
werden. Dieses Verh. beweist, daB im luetischen Serum nicht bloB eine die Glo
bulinę betreffende Veranderung (groBere Mengen oder Labilitat) besteht, sondem 
daB die Rk. hier auf ausgesprochene chemische Affinitaten zuriickgehen mufi, 
welche zwischen den EiweiBteilcb.cn und den Extraktlipoiden bestehen. Daher 
konnen nur jene Rkk., welche diese Affinitaten benutzen, d. h. mit den iiblicheu 
Lipoidextrakten arbeiten, fur den Nachweis der luetischen Serumyeranderung ge- 
eignet sem. (Ztschr. f. Immunitatsforsch. u. esper. Therapie I. 29. 435—44. 30/4. 
1920. [20/9. 1919.] Zurich, Hygien. Inst. d. Univ.) Jo ach iuog lu .

H. Y erger und P. Lande, Uber den Wert der Reaktion von Thevenon und 
Roland zum Nachweis ton Blut in der gerichtlićhen Medizin. Die genannte Rk., 
welche auf der Yiolettfarbung von Pyramidonlsgg. in Ggw. von Osydationsmittelu
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beruht, ist weniger fein und auch viel weniger spezifisch fur Blut ais die Ek. mit 
dem Reagens von Metek  (Phenolphthalein). (C. r. soe. de biologie 83. 665 bis 
666. 8/5.*) A kon .

George G. R ein ile  und E. Spence de Puy, Verfeinerung der colorimetrischen 
Methoden der NierenfunMionspriifung mit lesondercr BerucJcsichiigung des Indigo- 
carmins. Die Phenolsulfophthaleinprobe versagt, wenn der Ham bluthaltig ist. 
Dagegen iat in diesem Fali Indigocarmin brauchbar. Von dessen Lsg. (15 g iu 
20 ccm sd. W.), die zugleicli zur Herst. der colońmetrischen Standardlsg. dient, 
werden 3 ccm intravenos injiziert. Im Ham erscheint danach der Farbstoff friihe- 
stens nach 11/2, spatestens nach 5 Minuten; die hoehste Konz. tritt auf 2 Minuten 
nach Beginn der Ausscheidung; in durchschnittlich 90 Minuten ist die Ausscheidung 
vollendet (im Minimum 50 Minuten, wShrend meBbare Werte langstens noch nach 
90 Minuten zu finden waren). — Die Urine durfen nicht spater ais 1 Stde. nach 
der Entnahme untersucht werden; die Standardlsg. ist langstens 1j} Tag vor der 
Analyse anzufertigen. Dm bei der Phenolsulfophthalein- und der Indigocarminprobe 
den EinfluB der Urinfarbe moglichst auszuschalten, wird eine Standai'dlsg. des Farb- 
stoffs in W. und eine gleich konz. in dunkelgelbem Urin angefertigt und durch 
Mischung dieser beiden Lsgg. eine yergleichbare Farblsg. gescbaffen. (California 
State Joum. of Med. 1S. 49—52; Ber. ges. Pbysiol. 1. 469—70. [Ref. Bec tt en - 
MIjIjLER.].)' Spieg el .

n . Allgemeine cliemiscłie Technologie.
E. R einan , Eine neue Energieąuelle und dereń Yencendungsmoglichlceiteu fur 

die chemische Industrie. DemAufsatz PLADSONs (vgl. Chem.-Ztg. 44. 229; C. 1920. 
IV. 33) stellt Vf. das Problem der Ausnutzung der Sonnenenergie durch C02- 
Diiugung gegenttber. (Chem.-Ztg. 44. 34S. 6/5. [24/3.] Magdeburg.) J ung .

H. Plauson, Eine netce Energieąuelle und dereń Vcrwendungsm6gliclikeiten fur 
dic chemische Industrie. Antwort an Re in a u  (vgl. Chem.-Ztg. 44. 348; vorst. Ref.) 
(Chem.-Ztg. 44. 348. 6/5. [12/4.] Hamburg.) JCNG.

E rnst Blau, Dampferzeugung durch Abwdrmeverwertung. Einige Anlagen der 
Maschinenfabrik Augsburg-Nurnberg, A. G-. (Dampfkessel ohne Einmauerung, iu 
denen "die Abwarme you Verbrennungskraftmaschinen und technischen Ofenanlagen 
ausgeuutzt werden), werden mit Abbildungen beschrieben, u. ihre Warmeausbeaten 
mitgeteilt. (Ztschr. i. Dampfkessel u. Maschinenbetrieb 43. 169—70. 4/6. 178—80. 
11/6. Wien.) N e id h a b d t.

Enzinger-W erke A.-G., Worms, Mefivorrichtung fur FilterJiuchenpressen, gek. 
durch einen in der einen Platte yerschiebbar gelagerten MeBstab, der durch die 
andere PreBplatte am Ende des PreBkubes verschoben wird, 'so daB an seinern 
nach auBen tretenden Teile die Dicke des Kuchens abgelesen werden kann. — 
Der Arbeiter yermag auf diese Weise genau zu iiberwachen, ob ein Kuchen die 
gleiclie Dicke bat, wie der andere, und er kann die Menge des Breies beim Ein- 
fiillen in den Trichter hiemach richten. Zeichnung bei Patentschrift. (D.R.P. 
322191, KI. 12 d vom 31/1. 1918, ausg. 22/6. 1920.) S c h a e f .

Johan  K icolaas A dolf Sauer, Amsterdam, Yerfahren zum Entfdrben, Reinigen 
und Filtrieren von Flussigkeiten oder von sonstigen in fl. Zustande befindliehen 
Korpern jeder Art mit Reinigungs-, Entfsrbungs- u. Filtrationsmitteln, insbesondere 
den mehr oder weniger feinpulvcrigen Entfarbungskohlen animalischen, vege- 
tabilischen oder mineralischen Ursprungs, wie Norit, Noir Epuró, Eionit u. a., 
dad. gek., daB jedes dieser Mittel allein- fur sich oder in beliebiger Mischung mit- 
einander auf die jeweils zu behandelnde Fl. in einer die kritische iibersteigenden 
•Menge wiederholt und ohne zwischengeschaltete Wiederbelegung zur Einw. ge- 
braeht wird, und zwar die gesamte Menge des zu yerwendenden Mittels praktisch
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unmittelbar und gleichzeitig auf die Gesamtheit der zu behandelnden FI., so daB 
es bei Beendigung des Verf. eine gleichmaBige Erscliopfung zeigt, worauf es von 
der bebandelten FI. jeweils abgeschieden und auf weitere zu behandelnde Fliissig- 
keitsinengen derselben Natur von neuera zur Wrkg. gebraebt wird. — Man erzielt 
erhohte Entfiirbung, Reinigung und scbnelle Filtration. Der Verbraueh an Ent- 
farbungsmittel ist auf die einzelne Bebandlung bereebnet nicht grofier oder sogar 
geringer, ais wenn jedesmal nur gerade die erforderliehe Menge angewandt 
wurde. Drei weitere Anspriiche in Patentsclmft. (D.B..P. 321766 , KI. 12 d vom 
23/8. 1918, ausg. 10/6. 1920. Prioritat [V. St. A.] vom 26/7. 1917.) S c h a r f .

H ans E e ise rt G. m. b. H., Coln-Braunsfeld, Ycrfahren und Yorrichtung sum 
Auswaschen User Filtermassen nach Pat. 311895, dad. gek., daB zwei oder mehrere 
nebeneinanderliegende Filterbetten gemeinsehaftlich in der aus Anspruch des Haupt- 
patents ersichtlicben Weise unter Umleitung des Wasehwassers und der Luft be- 
handelt werden. — Es ergibt sieb nicht nur unter demselben Filterbett eine ver- 
minderte Wasserzufuhr bei erhohter Luftzufuhr und umgekehrt, sondern auch bei 
yerminderter W.- und yerstarkter Luftzufuhr fiir das eine Bett eine yerstarkte W.- 
und verminderte Luftzufuhr fur das andere Bett und umgekehrt. Zeichnung bei 
Fatentschrift. (D.3Ł.P. 321815, KI. 12 d vom 25/6. 1918, ausg. 15/6. 1920. Zus.-Pat. 
zu Nr. 311895; C. 1919. IV. 261.) SCHAKF.

W illiam  B. Scaife and Sons Co., Pittsburg, Penns., V. St. A , Verfahren und 
Vorrichlung sum Wiedergewinnen fein serteilter Stoffc aus einer Fliissigkeit in  Form 
eines Kuchens, bei dem die FI. von oben nach uuten dureh ein Filterbett geleitet 
wird, und die ausgeschiedenen Stoffe auf dem letzteren zuruckbleiben, dad. gek., 
daB, wahreud beim Filterungsvorgang die Abwasser die Filterm. von oben nach 
unten durchdringen, gleichzeitig ein Luft- oder Darapfstrom daB Filterbett vou 
unten her mit einem solchen Druclc durchstromt, daB die sich aus der Fliissigkeit 
abscheidenden festen Stoffc am Absetzen auf dem Filterbett yerhindert werdcu, 
bingegen nach Beeudigung des Filteryorganges der Nd. auf dem Filterbett dureh 
den gleichen oder einen jetzt entgegengesetzt gerichteten Luft- oder Dampfstrom 
zu einem Kuchen getrocknet wird. — Zwei weitere Anspriiche nebst Zeichnungcn 
in Patentschrift. (D.R.P. 322149 , KI. I2d  vom 18/3. 1915, ausg. 21/6. 1920:) Sch.

P ritz  T rappm ann, Duisburg, Rieselboden fiir Gaswdscher und Kiililer mit 
FliissigJceitsberieselung, bestehend aus jalousieartig nebeneinander angeordneten 
Gittern, dureh dereń schrage Stellung der ganze Wascherquerschnitt iiberdeckt 
wird, dad. gek., daB die Gitter dureh sich kreuzende Diagonalstreifeu gebildet 
sind, derart, daB einerseits die nach oben gekehrten Seiten des Diagonalstreifens 
Prallflachen bilden, auf welchen die herabfallende Waschfl. zerstaubt, anderer- 
seits aber ein freier Durchfall derselben dureh die von den Diagonaleu gebildeten 
freien Riiume yerhindert wird, so daB die sich auf den Diagonalen ansammelnde 
FI. an den Schnittpunkten derselben abtropft und somit iiber den ganzen von den 
Gittern iiberdeckteu Wascherąuerscbuitt gleichmiiBig yerteilt wird. — Der neuc 
Rieselboden wirkt in bezug auf GleichmiiBigkeit und Feinheit der W.-Zerstiiubung 
wie ein feines Sieb, yermeidet aber die Nachteile eines solchen, wie Yersagen bei 
Yerwendung yon rlickgeklartem W. ais Rieselfl. Fuhrung der Gase im Zickzack- 
wege um die Siebboden heram. Zeichnung bei Patentschrift. (D.S.P. 321768, 
KI. 12 e vom 22,S. 1919, ausg. 14/6. 1920.) Schaef.

P ranz Skanpy, Berlin, Verfahrtn sum Entmischcn von Gusgeinischen, dad. gek., 
daB die Gasgemische der Wrkg. eines Gleicbstromes oder g le ic b g e ric h te te n  Stromes 
unterworfen werden zu dem Zweek, eine Ansammlung des einen oder anderen 
Mischungsbestandteiles zu erzielen. — Das Yerf. beruht auf der Beobacbtung, dali 
bei Durcbgang von Gleichstrom dureh ein Gemisch zweier Gase, z. B. Neon und 
Argon, sich das eine Gagi Argon) an der Kathode, das andere (Neon) an der Anodę



anreiehert. Si ud drei Gase vorhr.nden, z. B. Neon, Stickstotf und Queckailberdampf, 
ho tritt eine Schichtung derart ein, daB ein Gas an der Anodę, das zweite in der 
Mitte, das dritte an der Kaf.bode sich anreiehert. Drei weiterc Anspriiche nebst 
Zeielmung bei Patentschrift. (D.E.P. 321769 , KI. 12e vom 8/4. 1915, ausg. 14/6. 
1920.) SCHAKF.

Georges Desaulles, Paria, Aufrećht steliende Vorrichtung zur Behandlung ton  
Stoff en in fein terteiltem Zmtandc mit Gasen, Udmpfen oder Fliissigkeiten, dad. 
gek., daB zwei oder mebrere konische, zum Teil konvexe und zum Teil konkaye 
Schraubenfliichen an senkrechtea umlaufenden Wellen, bezw. in letztere umgebenden, - 
Bicb gleicbfalls drehenden Zylindern derart angeordnet sind, daB die konvexen 
Schraubenfliiehen den zu bebandelnden StofF von der Mittelachse der Yonichtung 
entfernen, die konkaven dagegen ihn zur Aehse hin befordern. — Diese durch 
die Wrkg. der Sehwerkraft hervorgerufenen Gleitbewegungen und abwechselnden 
fortgesetzten Fallbewegungen sind mit. der yerzogernden und hebenden Wrkg. der 
konischcn Schraubenflachen zu einer Relatiybewegung yereinigt und ergeben eine 
Wrkg., die den Stoff durch Reibung beeinflufit und so die Wrkg. der Sehwerkraft 
durch Umwandlung der aufeinanderfolgenden einzelnen Fali- und Gleitbewegungen 
ia eine zusammengesetzte Bewegung verwandelt, die an beiden Wrkgg. teilnimmt 
und sich in langsamem Senkeu des Stoffcs in der Vorrichtung und yollkommenem 
Durcbarbeiten auBert. Acht weitore Anspriiche nebst Zeichnungen bei Patent- 
sebrift. (D.E.P. 321770, KI. 12 e vom 20;5- 1914, ausg. 14/6. 1920. Priorilat 
[Frankreich] 20/5. 1913.) SCHAEF.

Siemens-Scłmckertwerke, G. m. b. H., Siemeusstadt b. Berlin, Elektrische A n
lage zur lleinigung von Gasen, dad. gek., 1. daB diese in ihrer Querausdehnung den 
Querschnitt des Stropiungsweges nur zum Teil ausfiillen. — 2. Anlage nach 1, dad. 
gek., daB hintereinander im Stromungsweg vorhandene Elektrodenanordnungen 
gegeneinander yersetzt sind, so daB sie in yerschiedenen Teilen der Querschnitts- 
figur liegen. — 3. Anlage nach 1, dad. gek., daB die Grofie der Elektrodenanordnung 
im Verhilltnis zum Kanaląuerschnitt in Rielitung des Gasstromes zunimmt. — Durch 
die Freilassung eines Teiles des Querschnittes wird die GroBe der Elektroden ver- 
ringert, so daB der Nd. auf ihm łeiehter abgesehuttelt oder sonstwie entfemt werden 
kann. Zeichnuug bei Patentscbrift. (D.E.P. 322188, KI. 12 e vom 5/12.1918, ausg- 
22/6. 1920.) Sc h a k f .

M ezger, TrocJcnungsvcrfahren, System G. A. Krause. Mitteilungen iiber die 
Durchftthrung des KRACSEschen Trocknungsverf. (D.E.P. Nr. 297388; C. 1918,
H. 692) an Hand von Abbildungen. (Siiddtsch. Apoth.-Ztg. 80. 610—12. 4/6.) JIanz.

M aschinenfabrik F ried rich  H aas, Ges. N euwerk, Lennep, Rhld., Vorrich- 
twng zur selbsttiitigen Umschdltung der Luftklappen in Mehrkammertroekenanlagen. 
Die Erfindung betrifft eine Mehrkammertrockenanlage, bei der die Zufuhruug der 
1’rockenluft zu den einzelnen Kammern durch Klappen beherrscht wird, die unter 
Vermittlung eines Hebelwerkes beitn jedesinaligen Offnen u. SchlieBen einer Trocken- 
karutuertiir stets selbsttatig umgeschaltet werden. Zciebnung bei Patentschrift. 
(D.R.P. 321852, KI. S2a vom 29/4. 1913, ausg. 15/6. 1920.) S c h a k f .

In te rn a tio n a le  Gesellschaft fu r T rockenanlagen m. b. H., Stuttgart, Kanal- 
trockner aus einzelnen aneinande-rgescholenen, durch Quenoiinde in Abletle geteilten 
Trockenicagcn. Zur Zuleitung der Zusatzluft sind in jedem einzelnen Wagen bc- 
aondere Łuftkanale angeordnet, wclcbe beim AneinanderstoBen der Wagen hernacb 
wieder durcblaufende Luftleitungen ergeben, durch welche die Zusatzluft der eigent- 
lichen Ti'ockenluft zugeleitet wird. Diese Kanale haben zweckmaBigerweise femer

yorderen Ende jeden Wagens Luftaustrittsoffnungen, welche zu den Trocken- 
abteilen fuhren u. gegebenfalls regelbar sind, wodurch ermoglicht ist, eine genaue 
Eegelung der Znsatzluftzuleitung yorzunchmen, wie dies im einzelnen Fali erforder-
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lich ersebeiut. Zeichnung bei Patentachrift. (D.JŁ.P. 322019, KI. 82 a vom 6/6.
1918. aueg. 18/6. 1920.) S c h a r f .

L. F. H aw ley, Numerische Bcziekungen stoischen Zellenzahl und Bedandlungs-
zahl bei lixtraktiomvorgdngen. Yf. biingt Formeln zur Berechnung der yollstiindigen 
Extraktion beruhend auf dem Verhiiltnis zwischen Ł'ihl der Extraktionszellen und 
Einzelbehandlungen. (Journ. Ind. and Engin Chem. 12. .493—96. 1/5. 1920. [8/11.
1919.] Madison, Wisconsin. Lab. fik forstl. Prodd. des U. S. Forest Seryice.) G ri. 

H erb ert F. H óveler, London, Verfahren zum Destillieren von nicotirihaltigen
Fliissigkeiten nach Patent 319846, dad. gek., daB in den von der FI. durchlaufenen 
Destillationsraum ein fluebtigea, mit W. nicht mischbares Losungsmittel fiir 
Nicotin eingefiilirt wird, das mit den Dampfen yerfliichtigt wird und das Nicotin 
bei der Kondensation der Dampfe aufnimmt, so da8 es nach Yerdunsten des 
LoBUngsmittels ais freie Base gewonneu wird. (D.E.P. 320897, KI. 12p vom 
25/12. 1913, ansg. 29/4. 1920; Zus.-Pai. zu Nr. 319846; C. 1920. IV. 73.) M ai.

S a r i  E óder und H einrich  Schmidt, Miilheim, Euhr, Kaminkiihlcr und Be- 
rieselungseinbau. Es soli eine gleiehmaBigere Heranziehung der ganzen Berieselung 
des Kuhlers dadurch erzielt werden, daB der Berieselungseinbau nicht iiber den 
ganzen Kiihlerąuerschnitt gleiehmaBig dicbt, sondern derart angeordnet wird, daB 
hm allen Stellen der Berieselnng etwa gleich starkę Luftstromung herrscht. Zeich
nung bei Patentachrift. (D.3Ł.P. 321402, KI. 17e vom 2/11. 1915, ausg. 2/6.
1920.) SCHARF. 

Carlo B arbareschi, Mailand, Drehbare Kaltemasćhine, dad. gek., daB in einem
einzigen auf der drehbarcn Welle fest angeordneten Umhullungskasten ein mit- 
rotierender BehiiUer entlialten iat, der von dem Umhullungskasten mittels doppelter 
Wand isoliert ist und mit demselben einen Zwischenraum umschlieBt, der ais Ver- 
dampfungsgefUB benutzt wird, wobei in dem Belialter yoneinander mittels einer 
Isolierwand getrennt, der umlaufende Kompressor u. der Kondensator eingeschlossen 
sind. — Die Gesamtheit aller Teile der Maschine ist somit in eine einzige Hullo in 
Kugel- oder kugelahnliche Form eingeschlossen. Zeichnung bei Patentschrift. 
(D.E.P. 322152, KI. 17 a vom 9/5. 1915, ausg. 21/6. 1920. Prioritiit (Italien) voin 
9/5. u. 29/12. 1914.) S c h a r f .

H erm ann N oll, Hamburg, Yerfahren (und Vorrichtung) zur Geruchlosmaćhung 
stinkender Abgase mittels Kohle, dad. gek., daB die Abgaae unmittelbar in die fiir 
die Yerbrennung bestimmten Kohlenstapel eingeleitet werden. — Die Kohlenbuuker 
werden mit den notigen Einrichtungen yersehen, um unmittelbar ais Desodori- 
sierungstilter zu dienen. Zeichnung bei Patentschrift. (D.E.P. 321511, KI. 12 e 
vom 10/12. 1918, auag. 7/6. 1920.) SCHARF.

A llgem eine E lek triz ita ts-G es., Berlin, HaucUgaicorwarmcr mit guBeisernen 
Eóhren zwischen unteren u. oberen Sammelkiisten, dad. gek., daB in einem Schachc 
zwei EaucbgasYorwarmer in der Weiae senkrecht ubereinaader angeordnet sind, 
daB die nahe aneinanderliegenden Sammelkiisten des einen Yorwśirmers den iBoden 
und die entaprechenden Sammelkiisten dea anderen Vorwarmers den oberen Ab- 
schluB des Schachtes bilden, wobei die Rauchgasstromung in an sich bekannter 
Weise zu den Eohren gleichgerichtet ist. — Durch die Erfindung ist ea ermog- 
licht, Eauchgasyorwarmer zu bauen, die bei gleicher Grundflache die doppelte 
Heizflache ais bisher ohne unzuliissig lange Kohren ergeben. Zeichnung bei Patent
schrift. (D.S.P. 321557, KI. 13b vom 14/6.1918, ausg. 7/6. 1920.) S c h a r f .

III. Elektrotechnik.
A lcxander G rabow sky, Station Rewda der Perm-Eisenbahn, Schaitanakijo 

Sawody, Elektrischer Sdunelzofen fur Erze und anderc Sioffe, bei welcfiem dus 
Sdimelzgut den Widersłand bildet, gek. durch einen geneigten Kanał, in dem das
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Schmelzen zwischen geniigend weit voneinander angeórdneten u. in das Schmelz- 
^ut eingefiihrten Elektroden vorgenommen wird, u.dessen Lagę zu den Elektroden 
stetig oder per i odiach geandert wird, indem entweder der Kanał allein oder die 
Elektroden allein oder beide zusammen in der Langsrichtung des Kanals ver- 
Bchoben werden, zum Zweck, die Wandungen des jeweiljgen Sclimelzherdes nicht 
derart stark zu erhitzen, daB durch sie eine betrachtliche Stromabzweigung ein- 
treten kann. — Dadnrch wird yerhiitet, daB die Wandę der Ofenkatnmer bald 
hoch erhitzt und dadurcli zu verhiiltnismiiBig guten Leitern werden, was einen 
Verlust an Energie fiir den SchmelzprozeB bedeutet. Zwei weitere Anspriiche 
nebst Zeichnungen in Patentschrift. (D.R.P. 322203, KI. 21 h vom 4/3. 1913, 
ausg. 23/6. 1920.) Schaef.

F ritz  Briiggem ann, Hannover, Yerfahren zur Heraiellung eines Trankmitteh 
aus Ol oder F im is fiir die Faserstoffisolierung elektrisclier Leitungen. Es werden 
zwecks Yerhinderung des Austrocknens durch Osydation dem Ó1 oder Fimis redu- 
zierende Mittel, wie Zn-Staub, bei gewohnlicher Temp. zugefugt. {D.R.P. 315700, 
KI. 21 c Tom 27/10. 1916, ausg. 28/10. 1919.) '  Mai.

Erich. F. H uth, G. m. b. H., Berlin, Verfahren zur Sersłcllung und zum Be- 
trieb von Yakuumrohren, dad. gek., daB zwecks YergroBerung des Thermionen- 
stromes und Stcigerung der Wirksamkeit der Rohre Atherdampf oder ein ahnliclier 
Dampf in die Rohre eingefiihrt und daraus wieder abgesaugt wird. — Nach Ein- 
fiihrung des Dampfes besteht bei 300 Volt ein helles Rotgliihen der Anoden, 
wiihrend sonst bei 13̂ )0 Volt bei gleiehem Gliilistrom keine merkliche Erwiirmung 
eintritt. (D.R.P. 318955, KI. 21 g vom 31/3. 1918, ausg. 22/5. 1920.) Mat.

Siemens & H alske Akt.-Ges., Siemensstadt b. Berlin, Montgenrohre mit einer 
in die Glaswandung eingesetzten, von aufien gekiihUen Antikathode. Das die Anti- 
kathode umgebende KiihlgefaB ist gleichzeitig ais Blende zum Abfangen un-^ 
erwiinschter Rontgenstrahlen ausgebildet. (D.R.P. 321952, KI. 21 g vom 26/4. 1918, 
ausg. 15/6. 1920.) Ma i.

IV. Wasser; Abwasser.
A.. S p littg e rb e r, U ber die Zerstorung von Zement- und Beton-Kohnm und 

•Mauerwerk fiir Abwasserkanale, Sammelbecken u. dgl. und iiber ziceckmaflige Schutz- 
maflnahmen. Yf. unterrichtet unter Verwertung e.iner umfangreichen Literatur- 
ubersicht ausfiihrlich iiber die fur Betonbauten gefabrlick werdenden Einflusse u. 
gibt Anhaltspunkte zur Yerhiitnng von Zerstorungen. (Wasser u. Gas 10. 677—98. 
1/6. Mannheim.) Sp l it t g e r b e r .

Otto H iifher, Berlin-Steglitz, Yerfahren und Yorrichtung zur Yerhiitung der 
Aufnahme von L u ft in das Kesselspeisewasser, dad. gek., daB in dem geschlossenen 
Speisewasser Behśilter iiber dem Wasserspiegel ein nicht oxydierendes Gas, z. B. 
Sficfestoff, gelagert wird. — Der vom Speisewasscr aufgenommene und mit diesem 
in den Kessel gelangende N kann hier keine Anfressungen verursachen. Er ge- 
langt mit dem Dampf schliefilich durch die Turbinę in die Kondensationsanlage, 
aus der er von der Luftpumpe abgesaugt wird. Drei weitere Anspruche bei Patent- 
echrift. (D.R.P. 321774, KI. 13.b vom 6/8. 1916, ausg. 7/6.1920.) S c h a e f .

Carl B raungard, t/ber Kesselspeisewasseneinigung mit Sodaersatzmitteln. Vf. 
erortert die zur Kesselwasserreinigung yerwendbaren Sodaersatzmittel. (Chem.-Ztg.
44. 334-35. 1/5.) • J ung.

D. B. P ren , Fortschritte in der Reinigung von Zesselspeisewassern. Beschrei
bung der neueren Verff. zur Reinigung von Kesselspeisewasser unter besonderer 
BerticksichtiguDg des Verf. „Neckar“ der P h i l i p p  MOl l e e  G. m. b. H., Stuttgart. 
(Ztschr. f. angew. Ch. 33. 61-63 . 16/3. 70—72. 26/3. 1920. [19/12. 1919.] Cann- 
Ptatt.) " Jung.
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Giovanni Giacomo Schlaepfer, Fratte di Salemo, Italien, Mittel zur Ver- 
hinderung des Ansetzens von Kessehtein an den Wandungen von Rokren, Kesseln us-ic., 
bestebend in einer Aufschwemmung von Sufi in Natronlauge oder Sodalsg. ais 
Zusatz zum Kessel- oder Speisewasaer.— Fur 1 cbm zu yerdampfenden W. werden
12 g RuB und 12 g NaOH yerwendet. Die Auascbeidungen achlagen sieb an den
im W. suspendierten RuBteilclien nieder. (D.R.P. 320739, KI. 85 b yom 15/12. 1914, 
ausg. 28/4. 1920.) Ma i.

L. & C. Steinm iiller, Gummersbach, Rhld., Yerfahrcn bur Enlziehung des 
Luftsauerstoffs aus dcm Wasser mittels Eisen, dad. gek., daB das W. zuniłchst 
durcli Filter mit yerhaltnismaBig glatten und leicht zu reinigenden Flachen von 
geringer Wirksamkeit, danach durch Filter mit aehr rauhen Flachen yon hochster 
Wirksamkeit geleitet wird. — Die wirksame Oberflaehe kann so langer rein ge- 
halten werden. Es ist yorteilhaft, die yorgesehalteten Filterfliichen aus Blecben, 
Blechzylindern, Robren, Ringen o. dgl. bestehen zu lassen. (D.R.P. 320893, 
KI. 85 b vom 30/5. 1917, ausg. 5/5. 1920.) Ma i.

Jens Jacob Lassen uud V ilhelm  F redorik  H jort, London, Ausicasclwerfdhren 
fur Filter zum Weićhmaćhen und lieinigen von Wasser, bei welehem die zeitweise 
Reinigung der Filtermasse im Filter selbst dureb Einblasen von Dampf oder Luft 
oder beider in das W. erfolgt, dad. gek., daB die Reinigung der Filtermasse ohne 
eine Umkehr der Stromrichtuug des W. in den Filterkammern erfolgt u. wahrend 
der Reinigungszeit dieses Scblammwassers aus den feststehenden Filterkammern an 
gleicher Stelle wie beim Filtern das Reinwasser auatritt und getrennt von diesem 
abgefiihrt wird. — Verf. und Vorrichtung haben den Vorteil, daB die Wasaerstrom- 
richtung nicht umgekebrt zu werden brauebt, und gegeniiber dem Herausnebmen 
und getrennten Reinigen der Filtermasse yiel Zeit und Arbeit gespart wird. Ein 

• weiterer Anspruch nebst Zeichnungen in Patentschrift. (D.R.P. 321613, KI. 12 d 
yom 31/3. 1917, ausg. 9/6. 1920. Prioritat [England] vom 30/3. u. 12/5. 191G.) ScHABF.

Stephen H enry  Menzies, London, Verfahren zum Keimfreimachen von Wasser, 
Abwassem u. dgl. mittels Chlor, 1. dad. gek., daB zur Entfernung des Chlors uber- 
schiissiges SOj-Gas benutzt wird. — 2. Verf. nach 1, dad. gek., daB das W. nach 
dem Entfernen des uberaehussigen Chlors mit Manganpermutit (kunstlichem Zeolitb) 
behandelt wird. — Die Wrkg. des Permutits ist wahrscheinlich so zu erkliiren, daB 
Mangansaureanhydrid, Mn}0 7, teilweise mit SO, reagiert u. diese zu HsSO< oxydiert, 
die mit weiterem Mangansaureanhydrid unter Freiwerden von Sauerstoff Mangauo- 
aulfat und W. bildet. Hierdurch wird also keimfrei gemachtes W. wieder sauer- 
stoffhaltig. Zeichnung bei Patentschrift. (D.R.P. 320606, KI. 85a yom 3/8. 1917, 
ausg. 29/4. 1920. Prioritat [GroBbritannien] yom 1/9. 1916.) Sch abf.

The Sewage Syndikate Ltd., London, Verfahren zum JEnticassern r.on Kana- 
lisałionsschlamm ohne Zusatz yon Fallungsmitteln durch ein dem NaBverkohlen yon 
Torf iihnliehes Erbitzen auf eine oberhalb des Kp. der was. FI. gelegene Temp., 
dad. gek., daB man den erhitzten Schlamm auf eine yerhaltnismaBig niedrige Temp. 
(etwa 30°) abkiihlt und dann absetseu laBt, um die Entwśisserung durch darauf- 
folgendes Pressen zu erleichtern. (D.R.P. 320567, KI. 85 c yom 20/10. 1914, ausg. 
19/4. 1920. Engl. Prioritat yom 3/11. 1913.) Ma i.

P e te r B iegler, Zur Beseitigung der Abwasser in der Konservenindustrie. Fiir 
die Reinigung sind Wasch- u. Blanchierwasser einerseits, Kuhlwasser andererseits 
getrennt zu bebandeln. Es werden entsprechende Einrichtungen besebrieben, die 
sich in der P raiis mebrfach bewahrt baben. (Konseryen-Ind. 1920. 104 bis 
105. 1/4.) S p ł it t g e k b e e .

W alte r S. W ainrigh t, Wirtschaftlichkeit des Chlors ais Desinfektionsmittel fiir 
Gerbereiabicasser. Es wird die zweckmaBige Anwcndung und die Wirtschaftlichkeit
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des Chlorguses zur Desinfektion von Gerbereiabwasser besprochen. (Hide and 
Łeather 59. Nr. 22. 41. 29/5.) L a u f f m a n n .

Clemens Delkeskam p, Abwasser der IlochofemoerJce. der Kokereien und der 
Xebenbeiriebe. Die Klarung und Reinigung der Abwasser ans den genannten Be- 
trieben gliedert sich in zwei Hauptgruppen: 1. Klarung und Herrichtuug der Ab- 
wasBer zur Wiederverwendung im Betriebskreislauf. — 2. Klarung und Eeinigung 
der ttberschussigen Abwasser zur Ableitung in den Vorfiuter. Die hiernaeh ein- 
zurichtenden Anlagen werden im einzelnen beschrieben. (Wasser 16. 187—90. 5/6. 
199—201. 15/6.) Sp l it t g e r b e r .

G. A. S tn tterheim , Das Lvsungsvcrmógen des Dcventcr Leitungswassers fur 
Blei. Das bisher einwandfreie, einem Grundwasserstrom entnommene W. griff 
nach Einbau einer zur Enteisenung dienenden geschlossenen Beliifcungsanlage die 
Bleileitungen sebr an und loste in 24 Stdn. bis zu 3,7 mg im 1. Nach dem genau 
geregelten, vorherigen Zusatz von verd. Ca(OH). sank der Gehalt bis auf 0,2—0,3 mg 
Pb im 1. — Zur Best. so kleiner Mengen war das Verf. der Pharmakopoe nicht 
brauchbar. Das Pb wurde daher sd. mit NH4C1, Na,S und Alaun gefallt, ab- 
filtriert, mit Br und verd. HC1 gel., eingedampft, wicder gel. und gefallt und dann 
in Lsg. colorimetrisch ais Sulfid bestimmt. (Pharm. Weekblad 57, 530—37. 15/5. 
[Marz.] Deyenter.) H a k t o g h .

V. Anorganische Industrie.
P ollitz , Natron-Sulfatfabrikation ohne Schwefelsaure. I I .  (vgl. Chem.-Ztg. 43. 

517; C. 1919. IV. 656.) Abhandlung iiber die Rentabilitiit des Hargreavesverf. u. 
iiber die Frage des Absatzes der HC1. (Chem.-Ztg. 44. 413—14. 3/6.) J u n g .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., Materiał fur die 
beim Arbeiten mit Was ser sto/}' oder wasserstoffhaltigen Gasgeinischen unter Druck bet 
erhohter Temperatur, insbesondere zur katalytischen Herstellung von Ammoniak be- 
siimmtcn Apparate. Wenn man ais Materiał tur die zu verwendenden App. oder 
Apparatenteile dio kohlenstofffreien oder kohlenstoffarmen Stahle von Art der so- 
genannten legierten Edelstahle oder Spezialstiihle, welche nickelfrei oder nickelarm 
sind, yerwendet, kann man aucb Tempp. von 450° iiberschreiten, ohne die inecha- 
nisclie Festigkeit der Eisenteile zu beeintriichtigen. (D.R.P. 291582, KI. 12k vom 
8/6. 1912, ausg. 24/12. 1919.) Ma i .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., Materiał fur die 
beim Arbeiten mit Wassersto/f oder wasserstoffhaltigen Gasgemischen unter Druck bei 
erhohter Temperatur, insbesondere zur katalytischen Herstellung von Ammoniak be- 
Ktimmlen Apparate. An Stelle der Stahle, dereń giinstige mechanische Eigen- 
schaften nicht wie bei dem gewohnlichen Stahl dnrcb Kohlenstoff. sondern durch 
•netallische Beimengungen, wie Chrom, Vanadin, Wolfram usw., bedingt sind, kami 
man auch solche verwenden, welche neben den Metallen noch verhaltnismiiBig viei 
KohlenBtoff enthalten. Sofem hierbei nicht zu geringe Mengen der legierten 
Metftllc, wie z. B. Cr, Vd, W, Mo u. dgl., vorhanden sind, bleibt die Festigkeit 
der App. selbst dann erhalten, wenn beim Gebrauch infolge der Einw. des H3 der 
C zum Teil oder ganz in gasformige Verbb. iibergefiihrt und entfernt worden ist. 
Ks ist vorteilhaft, einen zu groBen Gehalt an Ni zu vermeiden. (D.R.P. 298199, 
KI. 12k vom 14/5. 1913, ausg. 24/12. 1919; Zus.-Pat. zu Nr. 291582; vorst. Ref.) M.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigahafen a. Rh., Materiał fur die 
beim. Arbeiten mit Wasserstoff oder wasserstoffhaltigen Gasgemischen unter Druck bei 
erliohter Temperatur, insbesondcre zur katalytischen Herstellung vo>i Ammoniak be- 
stimmten Apparate, dad. gek., daB fur die h. drucktragenden Arbeitsbehalter o. dgl. 
nickelreiehe Edelstahle, die auBer Nickel gleichzeitig groBere Mengen von anderen, 
^lr die Herst. legierter Edelstiihle geeigneten Metallen, wie z. B. Chrom, Wolfram,
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Mólybdan, Vanadiu enthalten, yerwendet werden. — Ais Beispiel ist ein Edelstahl 
angefiihrt mit 5°/0 Wolfram und 5°/0 Nickel. (B.R.P. 306333, KI. 12k yom 18/6.
1916, ausg. 16/1. 1920; Zus.-Pat. zu Nr. 291582; yorst. Reff. Die Prioritiit der osterr. 
Anin. vom 13/8. 1915 ist beanspniehfc.) M a i.

Fried . Krupp A.-G., Grusonwerk, Magdeburg-Buckau, Verfakren sum Klaren 
t-on Salzltisungen, inśbesotidere der Kalisalsfabriken unter gleichzeitiger Auf be- 
reitung des Absatzsohlammes in ununterbrochenem Arbeitsgange, dad. gek., daB 
das Absatzgut aus der FI. meclianisch gelioben und mittels Aufnahmeorganes. 
Schurre o. dgl. in eine zweite Auf bereitungsvorriebtung gelangt unter gleichzeitiger 
Vermengung mit Wachfl. zwecks Gewinnung der dem Schliimmgut anhaftenden 
Lsg. und Trennen des Schlammes in yerschiedene Bestandteile. — Auf diese Weise 
sollen die Salzlsgg. der Kalifabriken selbsttatig und kontinuierlich geklart und 
gleichzeitig die Klarseblamme selbsttatig aufbereitet werden, so daB der losliehe 
Salzanteil der Schliimme ausgelost und der spezifisch schwere Schlammanteil, z. B. 
Kieserit, von dem spezifisch leichten Anteil, z. B. tonige Masse, getrennt gewonnen 
wird, wahrend gleichzeitig die dem Kliirsclilamm anhaftende konz. Lsg. dureh die 
Waschfl. zuriickgewonnen wird. Zeichnung bei Patentschrift. (D.R..P. 321767, 
KI. 12 d vom 19/10. 1917, ausg. 14/6. 1920.) SCHARF.

A.-G. ftir Z inkindustrie  vorm. W ilhelm  G rillo , Oberhausen, Rhld., und 
M as Schroeder, Berlin, Verfdhren sur Nutsbarmachung der in  sicei oder mehr 
dureh einen Flammofen oder Yerbrennungsraume verhundenen Warmcspeichern mittels 
abwechselnder Durchfuhrung von Gas oder L u ft in beiden Hiclitungen dureh das 
Ofensystcm zuriiekgewonnenen Abwarme, dad. gek., daB ais Warmespeicher Schacht- 
ofen benutzt werden, und die in Gestalt erhitzter Gase oder erhitzter Luft zuriick- 
gewonnene Wiirme bei der Durehfiihrung von Rkk. oder zum Brennen, Sehmelzen 
oder Zersetzen der Beschickung in den Schachtofen in der Weise benutzt wird, 
daB die erhitzten Gase, bezw. die erhitzte Luft zur Steigerung der Temp. des 
zwischen den Schachtofen eingeschalteten Verbrennungsvorgangs verwertet wird. — 
Das Verf. bietet neben der Ersparnng von Warme noch den Vorteil, daB selbst 
mit einem minderwertigen Brennmaterial oder Heizgas auch ohne Anwendung von 
Winderhitzern oder Warmespeichern hohe Tempp. erzielt werden konnen, weil die 
Luft oder das Heizgas, bevor sie zur Verbrennung gelangen, schon annahemd auf 
die Reaktionstemp. im Ofen selbst erhitzt werden. Die Warmeokonomie des Verf. 
wird am Beispiel der Spaltung von schwefelsaurem Kalk dargelegt. Zeichnung bei 
Patentschrift. (D.E.P. 321524, KI. 40a vom 28/4. 1916, ausg. 7/6. 1920.) S c h a r f .

VI. Glas, Keramik, Zement, Baustoffe.
Franęois M arie Augustę Leonce Moffire, Bousąuet d’Orb, Frankreieh, 

Selbsitatige Glasblasemasełtine mit einem umlaufenden Steuerorgan. Die Erfindung 
besteht in der besonderen Einrichtung, dureh welche die Verstellung der einzelnen 
Anschlage zwecks anderer Verteilung auf den Umlauf des Steuerorgans bewirkt 
wird. Zeichnung bei Patentschrift. (D.R.P. 322170, KI. 32 a vom 12/2. 1914, ausg. 
22/6. 1920. Prioritat [Frankreieh] vom 26/3. 1913.) S c h a r f .

E m ile R o iran t, Saint Ouen, Seine, Glasblasemaschine. Die Erfindung be- 
zweckt, eine mit einem einzigen Formsatz und mit einfachen Antriebsmitteln ar- 
beitende Masehine heryorzubringen, die zum Handbetriebe geeignet ist. Diese Auf- 
gabe ist wesentlich dureh die symmetrisehe Anordnung einer einzigen Antriebswelle 
zu den formgebenden Teilen gelost, woraus die Einfaehheit der Antriebsmittel folgt, 
ferner dureh die Anordnung jener liegenden Welle uber den Formen, wodurch fur 
die Fiillung der Vorform von unten Raum gegeben wird. Zeichnung bei Patent
schrift. (D.R.P. 322050, KI. 38a vom 3/l. 1918, ausg. 19/6. 1920. Prioritat [Frank- 
reich] vom 14/12. 1916.) SCHARF.



Otto N icko , Senftenberg, Glasllasmaschine. Es sind Glasblaemaschinen mit 
einer Vor- und einer Fertigform bekannt, bei welchen nebeneinander eine mit 
einer Handluftpnmpe unter dem Maschinentiseh verbundene Saugdiise und ein 
Foimboden angeordnet sind. Bei ilinen wird das Glas in die umgekehrt auf der 
Saugdiise steliende Yorform eingesaugt und in der aufreclit auf dem Formboden 
atelie.nden Fertigform dureb einen daraufgesetzten Blaskopf fertig geblasen, der mit 
einer zweiten Handluftpumpe unter dem Mascbiuentiscb verbunden ist. Bei diesen 
Mascliinen muB also das yorgeforrote Kiilbel mittels einer Handformzange ans der 
Yor- in die Fertigform iibertragen werden. Yon den Maschinen dieser Art unter- 
scheidet sich die Mascbine gemiiB der IDrfindung dadureb, daB nur eine zum Vor- 
und Fertigblasen dienende, eizentrisch an einer wagerechten Scliwcnkachse be- 
festigte Korperform yorgesehen ist, die dureb die Seliwenkung umgekehrt u. von 
der Saugdiise auf den Formboden iibertragen wird. Zeichnung bei Patentschrift. 
(D.E.P. 321312, KI. 32a vom 7/3. 1918, ausg. 2/6. 1920.) S charf.

G lasm aschinenfabrik, System Jean  W olf G. m. b. H., Briibl, Bez. Coln a/Rh., 
Yorrichtung zur HcrsteUung ron Glasjlaschen mit Innengcmndc im Flasćhenkopf. 
Bei dieser Vorriehtung ist an dem Autricbsrad des Zabnradgetriebes ein fester oder 
yerstellbarcr Ansclilag ańgebracht, der den Hub de3 Pegeltragers begrenzt, wo- 
dureb man yerhindern kann, daB der Pegel zu fest in die Form hineingescliraubt 
wird u. sich dadurch festklemmt. Zeichnung bei Patentschrift. (D.R..P. 321345, 
KI. 32 a vom 13/5. 1919, ausg. am 31/5. 1920.) S charf.

Septim ius Koch, Lanscba, S.-M., Vorrichtung zur Hersteltung von Glasgespinst. 
Die bisherigen Vorrichtungen zur Herst. von Glasgespinsten, bei welchen eine 
Anzahl wagerccht nebeneinander u. in ihrer Langsrichtung yerschiebbar gelagerter 
Glasstabe an den auszuapinneuden Enden von Stichflammen erweicht und dabci 
in Masse des Yerbrauchs selbsttatig gegen die Stichflammen nachgeschoben wird, 
besitzen den Nacbteil, daB fur jeden zu yerspinnenden Glasstab eine besondere 
Stichflamme erforderlich ist. Dem Ubelstande wird nach der Erfindung dadureb 
erfolgreich entgegengetreten, daB die auszuspinnęnden Glasstiibe wagerecht und 
parallel wie bisher, aber in einer gemeinscbaftlichen sebriigen Ebene nebenein
ander gelagert sind. Diese Anordnung gewiibrt den Yorteil, daB die Glasstabe 
samtlicli yon einer einzigen Stichflamme an den yorderen Enden geschmolzen werden 
konnen, wodureb die ganze Anordnung einfachor u. der Gasyerbrauch entsprecliend 
geringer ausfallt. Zeichnung bei Patentschrift. (D.R.P. 321346, KI. 32a yoin 
8/3. 1919, ausg. 31/5. 1920.) Schap.f .

H igham  M anufacturing Co. Ltd., London, O fen zum Schmelzen, besonders 
ron Glos, mit Beheizung durch flussigen Brennstoff. Die Bebeizung findet in der 
Art statt, daB durch an der einen Stirnwand befindliche Einlasse die durch Zer- 
stiiubung yon Brennstoff erzeugten Flamrnenstrahleu in das Ofeninnere eintreten, 
wobei die Einlasse sich nach innen diisenformig erweitern. Zweck der Erfindung 
■st, im allgemeinen eine moglichst yollkommene Verbrennung des eingespritzten 
lirennstoffs zu erzielen u. die Vernnreinigung der Schmelze durch Niederschlagen 
von Teer o. dgl. zu yerhindern, indem fur eine Zufuhr hoch erhitzter Luft zur 
Flatmne und eine auch bei Schwankungen der Flamme gleicbbleibende Behftizmig 
des Flammenraumes gesorgt wird. Zeichnung bei Patcntachrift. (D.E.P. 32210S, 
KI- 32a vom 16/11.1913, ausg. 21/6.1920. Prioritat [Engl.] yom 18/11. 1912.) S c h a k f .

W illiam  T aylor, Leicester, GroBbrit., Maschine zum Aussagen Icretsfonnigcr 
oder zylindrischer Studce aus Glas. Die auf einer sich drehenden und in der 
Langsrichtung yorgeschobenen Spindel angeordnete Sage ist rohrfórmig gestaltet 
und mit einer Schneide yersehen, die mit Diamantstaub oder einem anderen Schleif- 
■nittel beschickt, und der ein fl. Schmiermittel zugefiihrt wird. Die Erfindnng be- 
steht in der besonderen Gestaltung und Anordnung des Werkzeitges und der zu
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seiner Sclnnieruug dienenden Einrichtnngen. Zeichuung bei Paientschrift. (D.R.P. 
32 2 109 , KI. 32 a yom 21/10.1916, ausg. 21/6.1920. Prioritat [Engl.] 1/11.1915.) Sch.

F. F e r ra r i ,  Bie Mischung Zement-Pozzólanerde. Eingehende Ver8s. ergaben, 
daB die Pozzolanerden den gleiehen Grad von Basizitat und waśserbindender Kraft 
wie die typischen Portlandzemente besitzen und in Mischung mit diesen ein aus- 
gezeicbnetes Materiał fiir Unterwasserbauzwecke bilden. (Giorn. di chim. ind. 2. 
238—44. Mai, Pisa. Lab. fiir ehem Prufungen.) GRIMME.

C. M azzettł, Bas Bindcn und Erharien von Portlandzement. Portlandzement 
besteht naeh neueren Unteras. aus binaren oder temaren Gemisehen von CaO, 
AljOj .und Si02. Die hydraulisehe Kraft wird durch folgende Theorien erkhlrt:
1. Feste Lsg. yerschiedener GalciumsOicate; 2. chemisehe Verb. zwischen CaO, 
SiOj und A12Os; 3. Mischungen von Silicaten und Aluminaten mit bestunniten 
ehemischen Eigenschaften, von denen einige oder allc hydraulisch wirken. Die 
einzelnen Theorien werden an der Hand des einsehlaglichen Schrifttums besprochen. 
(Giorn. di chim. ind. 2. 258—66. Mai. [Marz]. Rom, Chem. Inst. der Univ.) Gri.

E dw in H. Lewis, Eiscnportlandzcment. Zusammenfassende Darst. der ver- 
scluedenen Arten Eisenportlandzetnent, dereń Zus., Eigenschaften u. Yerwendung. 
(Engineering 109. 626—27. 7/5. [6/5.*] WiSHAW.) ROhi.e.

VH. Dungemittel, Boden.
F. "Wohltmann, Bie Anwendung und Beschaflung der Mnstlichtn Biingemittel 

nacli dem Kriege. Besprechung der iu Deutseliland zur Zufiihrurig von Kohlen- 
stoff, StiekstofF, Kali und Phoephor an die Pflanzen in Betraeht kommenden Diinge- 
mittel und der Moglichkeit ihrer Gewinnung in Deutschland. — K arl Bosch, 
(s. auch Ztschr. f. Elektrochem. 24. 361; C. 1919. II. 411.) beriehtet in einem 
Korreferat iiber die insbesondere wahrend des Krieges ausgearbeiteten und an- 
gewandten Yerf. zur Herst. N-haltiger Dungemittel (Kalkstickstoff und Ammoniak- 
synthese), ihre Anwendung in Form von schwefelsaurem Ammonium, Kali- nnd 
Natron-Ammonsalpeter, salzsaurem und doppeltkohlensaurem Ammonium, kiiust- 
lichem Hamstoff und der Doppelverb. von Harnatofif mit Kajksalpeter, und die 
Erprobung dieser neuen Zus. auf der landwirtschaftlichen Versuchsstation der 
Badischen Anilin- und Sodafabr. In weiteren Korreferaten bericliteten L ierke  uber 
Kaliverbrauch und Kaligewinnung in Deutschland und Otto Schm idt iiber Phos- 
phorsaurebeschaffimgsmoglichkeiten in Form von Rohpliosphaten aus dem Ausland. 
(Jahrbuch des Halle scheu Yerbandes fiir die Erforschung der mitteldeutschen 
Bodenschatze und ihrer Yerwertung. 1. Hcft 117 — 60. 1919. [12/10. 1913.*] 
Sepp. v. Yff.) S c h r o t h .

P. de Sornay, Anwendung der Melasse a.ls Biingemittel auf der Moritsinsel- 
Die Verwendung der Melassen hierzu ist in den Zuckerrohr erzeugenden Gegendcn 
seit etwa 1900 allgemeiner gewordeti. Die Melasse hat auf der Moritzinael u. auf 
Reunion auBerst zufriedenstellende Ergebnisee geliefert, u. es sind die Wrkgg. der 
Melasse an sich yiel ausgesprochener, ais sie sein konnten. wenn man allein dii! 
Wrkgg. der dungenden Bestandteile der Melasse, wie K u. K, beriicksichtigen 
wollte. Die Ursachen hierfiir sind noch nicht aufgekliirt. Vielleicht sind durch 
die Melasse erzeugte Garungen im Boden mittelbar oder unmittelbar von Bedeutnng- 
(Buli. Asboc. Chimiste.8 de Sucr. et Dist. 37. 223—34. Dez. 1919. Port-Louis, 
Ile-Maurice.) RCHLE-

Ju lius Baum ann. Schwefelsaure und Kunstdiinger. Die Bindung von NH5 
d u rc h  HaS04 fo r  Diingezwecke wird ebenso vermieden werden miissen, wie die 
Anwendung der HtS04 zum AufschlieBen der Rohphosphate; denn die HsS04 des 
(NH4)2S04 ist fur die Pflanze yollig wertlos, ebenso wie der Gips im Superphosphat. 
Die Yerwendung der HsS04 kann yermieden werden durch Bindung des XH3 an
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COa ais Dicarbonat nach dem zum Patent angemeldeteu Yerf. des Yfs. (Osterr. 
Anmeldung 6004/1917), nach dem man das NH3-Diearbonat in geruehloser, yerlust- 
frei aufzubewahrender Form erhalt. Fur das AufschlieBen der Rohphosphate oline 
H,S04 in CaHPO* sind verschiedene Verff. ausgearbeitet worden, von denen ver- 
schiedene genannt werden. (Chem.-Ztg. 44. 346—47. 6/5.) ROhle.

E. Bauer, Aufschlup von Phosphaten mit JBisulfat. (Vgl. N euiiann u . Kijsy- 
le in , Ztschr. f. angew. Ch. 33. 74; C. 1920. IV. 37.) Schon seit den 80iger Jahren 
wurde nach einem Verf. des Vfs. Bisulfat zum AufschluB von Rohphosphaten yer- 
wendet. (Ztschr. f. angew. Ch. 33. 132. 25/5. [14/5.].) JUNG.

K alih a ltig e r Behelfadiinger aus der Auflosung der Naćhlajima&se des Welł- 
krieges. 1. Der Sprengstoff Perdit, eine Mischung aus NH<N 03, Holzmehl und 
Perchlorat, wird jetzt, mit Kali gemischt, zu Dlingezwecken angeboten (7% N, 
1% Perchlorat). 2. Reste vou Gasmaskenfullung, wahrscheinlieh Seblempekohle, 
mit weehselndem Gehalt von K;COs , erscheinen dem Yf. zu Diingezwecken unge- 
eignet. (Brnahrung d. Pflanze 15. 29. 1—15. April 1919.) VoLHAED.

Tackę, ijber Endlaugenkalk. Vf. hiilt die Behauptung anfrecht, daB der End- 
iaugenkalk seinem Gehalt an basisch wirksamen Stoffen, Kalk und Magnesia, ent- 
aprechend hochstens ebenso zu bewerten ist wie gleicliwertige Mengen anderer 
Kalkdiingemittel. Wo es auf feine Mahlung ankommt, wie auf kalkarmen Boden 
uud Neukulturen, steht er hinter den feingemahlenen handelsublichen Kalkdiinge- 
mitteln zuriick. (Landw. Vers.-Stat. 95. 100 — 6. Febr..) V o lh a rd .

R. Bieckm&nn, Sulfitablauge ais Biingcmittel. Die von B okorny  (ygl. Chein.- 
Xtg. 44. 174; C. 1920. II. 595) zur Diingung empfohlene entzuckerte Sulfitablauge 
wird jetzt kaum erhaltlich sein. Vf. empfiehlt Verss. mit abgestumpfter Lauge aus 
den Neutralisationstiirmen der Sitlfitspiritusfabriken. (Chem.-Ztg. 44. 263. 3/4. [27/2.] 
Wartha (Bez. Breslau.) -  Jung.

Gustave Jo h n  Lem m ens, Wateringbury, und P erc iv a l Jo h n  F ry e r, Ton- 
bridge, Engl., Mittel zur Yertilgung eon Insekten und sonstigcn au f Ticrcn oder 
1'lian"en wohnenden Parasiten, bestehend in dem aus dem Samen, Blattern und 
anderen Teilen der Pflanzenarten der Gattung Tephrosia aus der Klasse der Legu- 
minosen und der Familie der Papilionaceen mittels Losungsmittel, wie Bzn., ge- 
wonnenen Auszng, dem gegebenenfalls noch Stoffe zum Emulgieren oder Verdflnnen 
oder ais Triiger zugemiseht werden. (B.R.P. 321317, KI. 451 yom 21/12. 1916, 
ausg. 29/5. 1920.) Mai.

Menko P lan t, Fahrliissigkeit bei der Probendhme von Saatgut. Grundmtzliches 
zur Ausbildung des rereideten Probenehmers. Vf. berichtet uber unsachgemaBe 
Probenalimen von Saatgut, stellt Grundsatze fiir die Ausbildung der yereideten 
Probenehmer auf und fordert ein Probenehmergesetz. (Chem.-Ztg. 44. 333—34. 1/5. 
Bernburg, Landesyersuchsstation.) J ung .

VIH. Metallurgie; Metallographie; Metailyerarbeitung.
C. W. Davis, Behandlung von niedriggrddigen NicJcelerzen. Fiir die Unters. 

des Yfs. wurde ein silicatisches Nickelerz aus Nordcarolina mit 0,97% NiO u. ein 
sulfidisches Erz aus Chichagof Island (Alaska) mit 3,7% Ni yerwendet. Eine Konz. 
der Erze war nicht durchfiihrbar. Durch h. uberschiiasige konz. HNOs oder durch 
Konigswasser konnte das Ni aus den feinzerkleinerten Erzen estrabiert werden. 
Wurden die Erze yorerst m it Wassergas boi 1000° reduziert, so konnte h ie ra u fm it  
2%ig. HsS04 das Ni gelost werden; infolge der Ggw. vou Fe war aber ein grofier 
SaureuberschuB erforderlich. Aus den reduzierten Erzen konnte das N i zum groBten 
Teil auch mittels einer Ferrisulfatlsg. eitrahiert werden. Aus dem Nordcarolinaerz 
konnte das Ni mit stark yerd. Salzsaure extrahiert werden. Wurde dieses Erz mit 
uberschussigem Salz u. S einige Zeit auf 1000° erhitzt, so konnten 50°/0 des N i ais

14 *
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Chlorid verfluchtigt werden. Eine sulfidische Rostung des Erzes u. eiue darauf- 
folgende Behandlung mit verd. H ,S04 gab eine Extraktion von etwa 70®/o. Wurde 
das reduzierte Erz mit der gleiehen Gewiehtsmenge Bisulfat gesehmolzen, 90 

konnten 90% des Ni wasserl. gemaeht werden; die Menge des erforderliehen Bi- 
sulfats ist abhiingig vom Ki-Gehalt des Erzes, die beste Temp. fur die Rostung 
war 500°. Durch 2 stdg. Erhitzen des Alaskaerzes mit der gleiehen Gewiehtsmenge 
70°/0ig. HNOs auf 250° konnten 95% des Ni in W. 1. gemaeht werden; nur 1,2°/, 
H N 03 wurden dabei yerfliichtigt, konnten aber zum gToBten Teil wieder gewonnen 
werden. (Journ. Ind. and Engin. Chem. 11. 644—48. 1/7. 1919. Golden [Colorado], 
Bureau of Mines.) D it z .

M inerals S eparation  Ltd., London, Yerfahren zum, wahlweise aufeinander- 
folgenden Abscheiden der rersćhiedenen Bestandteile cincs Erzes mittets Scftaum- 
schiciinmvcrfahrcns, dad. gek., daB in den unteren und stark umgeriihrten Teil dpr 
Erzmasse nur so viel Luft zugefiihrt wird, daB in dem oberen yerhaltnismiiBig 
ruhigeren Teil sich lediglich die Erzteilchen des groBeren Adhiisionsverm5gens mit 
den Gasbliischen binden und in der Form von Sehaum abgenommen werdeh. 
wiihrend darauffolgend die iibrige Erzmasse unter Verwendung groBerer Luft menge 11 
in der gleiehen Weise behandelt wird, wobei sich die metallisclien Erzteilchen mit 
den Gasbliischen binden und in Schaumform gewonnen -werden, welehe ein ge- 
ringeres Adhasionsyermogen zu den Gashliiscben besitzen. — Das Yerf. ist be- 
sonders vorteilhaft, wenn es sich um die Vcrwendung einer Erzpulpe liandelt, die 
das Erz in der FoTm yon sehr feinem Schlamm enthalt, weleher frei von 0.\ydations- 
oder Verwitterungsprodd. ist. So sind gute Resultate bei der Behandlung der im 
laufenden Betriebe gewonnenen Schiammasse erzielt worden, die wiihrend der Zer- 
mahlungsyorgiinge der komplexen Sulfiderze in Broken Hill (Australien) gewonnen 
werden. Zwei weitere Anspriiche in Patentsehrift. (D.R.P. 322 087, KI. l a  vom 
7/2. 1914. ausg. 17/G. 1920) SCHAKF.

Y /ilhslm  MauB, Johannisburg, Transvaal, Schleudermasćhuie zum Scheiden ron 
Jirzen u- dgl. Bei dieser MaseMne, die namontlich zum Trennen der beim Cyan- 
verfahren entstehenden, goldhaltigen Extraktio»slaugen vom festen Riickstande oder 
fiir iibnliche Verwendungszweeke. bestimmt ist, wird das Gut in eine bodenlose 
Trommel gefiihrt, aus der es beim Anhalten der Maschine frei herausfallt. Dic 
Trommel rotiert mit hoher Geschwindigkeit um eine śiuBere, mit der Trommelachsi* 
nicht zusammenfallende Aehse (Reyolution), um die Seheidung der Lauge von derrt 
Erze herbeizufuhren, und uberdies mit geringerer Geschwindigkeit um ihre eigenc 
Achse (Rotation), um die znnickblcibenden festen, schweren Teile an eine Stella 
zu bringen, wo sie der Fliehkraftwrkg. gewissennaBen entzogen sind, und von der 
Trommelwandung, an der sie nnter der Fliehkraftwrkg. haften, abfallen konnen. 
Gewohnlich stattet man die Maschine mit. zwei oder melireren Trommeln in symme- 
trischer Anordnung um die Rerolutionsachse nus. Zeichnung bei P a len tseh rift. 
(D.R.P. 322189, KI. la  vom 21/3. 1913. ausg. 22/G. 1920.) S charf.

R. E. H. Pom eroy, Kohlcnstaubfeuenmgmnlage au f Aen Nerada Consolidated 
Kupferschmchhutten. Die Einrichtungen bei dieser Feuernngsanlage werden a" 
Hand yon Abbildungen besełmeben. (Mining and Metallurgy 1920. Nr. 158. Ab- 
schnitt 2S. 1—11. Febr.) ’ Diiz.

V ik to r Z ieren, Berlin Friedenau, Riihriccrk mit auswechsdbaren Iiiihrzabiciu 
dad. gek., daB die Ziihne derart lose angebracht werden, daB sie dureli den Arbeits- 
druck zum Anliegen kommen und durch geeignete Zwischenstueke in dieser Lage 
festgehalten werden. — ZweckmiiBig sind diese Zwisebenstucke ebenfalls einzeln 
abhebbar geordnet. Zeichnung bei Patentsehrift. (D.R.P. 321523, KI. 40 a vom 
17/10. 191S, ausg. 7 0. 1920.) Schap.F.

K arl Partach und Otto Lindner, Hindenbur^r, O.-Sehl., Yerfahren sum Fordem
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uon festen Stoffen, z. B. Spiihcrsatzgut, mittels Druckwassers, 1. dad. gek., daB nur 
ein Teil des Gutes durch den Druckwasserforderer, der iibrige Teił aber hinter 
dem Druckwasserforderer in dem aus denselben austretenden Strom geleitet wird.
— 2. Verf. nach 1, dad. gek., daB das Gut vor der Aufgabe in feinstiickiges und 
grobstiickiges Gut geschiedeK. und das feinstuckige dem Druckwasserforderer zu- 
gefiihrt wird, wiihrend das grobstiickige hinter demselben durch ein geeignetes 
Zufiihrungsstiick, beispielsweise eine Schnecke, Schleuse o. dgl. in die Forderleitung 
eingefiihrt und von dem in der groBten Geschwindigkeit befindlichen Spiilstrom 
mitgerissen wird. — Wo nur grobstiickiges Gut yorhanaćn ist, wird also fiir die 
Beschickung des Strahlapparates nur ein Teil desselbeu zerkleinert. (D.R.P. 322137, 
KI. ód vom 27/3. 1919, ausg. 17/6. 1920.) Scharf.

H. E. W rig h t, Die chemischen und Warmewnsetzungcn im Hochofenbetrieb. 
Zusammenfassende Erorterung zum Zwecke der Belehrung iiber die chemischen 
Vorgiinge u. die Wiirmewrkgg., die den Hochofenbetrieb beherrschen. (Engineering 
109. 631—33. 7/5. [6/5.] Middlesbrough.) ROhle.

R. W. H. Atcherson, Hochofenflugstaub. Auf den Ohio Works der CarnEgie
Steel Co., die 6 moderne Hochofen in Betrieb haben, sind im Jahre 1909 etwa
3000001 Gichtstaub abgeschieden worden, der wieder mit den Rohmateriaiien auf- 
gegeben worden ist. Nach den dort gemachten Betriebserfahrungen u. an Hand 
vou Betriebszahlen wird der EinfluB der physikalischen Beschaffenheit der Eisen- 
erze u. des Kokses auf die yerschiedenen Betriebsverhaltnisse u. besonders auf die 
llenge des Gichtstaubes ausfiihrlich besprochen, u. an Hand von Zeichnungen die 
besonderen Einrićhtungen des Gasfangs, sowie der Gasregulierung u. Staubabsehei- 
dung beschrieben. Schliefilich werden die Aufbereitung des Gichtstaubes, die mog- 
liche Trennung yon Erz u. Koks, die Brikettierung, bezw. die Sinterung des rohen, 
bczw. aufbereiteten Gichtstaubes u. die giinstigste Art seiner Wiederyerwendung 
erortert. Die Trennung von Koks u. Erz im Gichtstaub laBt sieli am besten durch 
eine einfache Flotation durchfiihren. Die Schwierigkeiten, die sich bei Verwendung 
von rohem Gichtstaub ergeben, sind nach Ansicht des Vfs. liauptsiichlich auf den 
vorhandenen Koksstaub, nicht aber auf die besondere Feinheit dea Staubes oder 
auf den Umstand, daB er stark magnetiscb ist, zuriickzufuhren. (Mining and Me- 
tallurgie 1920. Nr. 158. Abschnitt 30. 1—12. Febr.) D itz .

Alfred Smallwood, Lor.don, Gluhofen mit senkrechtem Heizraum u. auf seine 
ganze Lange yertcilten EinlaBoffnungen fur die Heizgase, dad. gelę., daB die Heiz- 
gase vor dem Eintritt in den Heizraum durch mehrere in dem Ofenmauerwerk auf- 
und abwiirts geffihrte Kanale geleitet werden, welehe rund um den Heizraum an- 
geordnet sind und ein solches Erwarmen des Mauerwerkes von innen beraus 
heryorrufen, daB ein Gliiheu der Wandung des Heizraumes in seiner ganzen Lange 
uud in seinem ganzen Umfang eintritt. — Dje EinlaBoffnungen fiir die Heizgase 
m den Heizraum sind fiir sich regelbar, um an jeder beliebigen Stelle des Gliih- 
gutes eine yerstarkte oder yerminderte Wiirmezufuhr zu ermogliehen. (D.R. P. 
320801, KI. 18 c voin 25/10. 1916, ausg. 6/5. 1920. Brit. Prioritat yom 19/11.
1915.) Ma i .

H arry  M ackenzie R idge, London, Gewolbe fiir Fcucrungtn, metcdlurgische 
Ofen u. dgl., bei dem die Gewolbesteine mit nach unten reichenden u. Zwischen- 
ruume zwischen sich frei lassenden Yorspriingen yersehen sind, dad. gek., daB die 
 ̂orsprunge in senkrechter Richtung yon dem Seheitel des Gewolbes nach den 

Auflagern hin derart an Lange abnehmen, daB unbeschadet der statisch zweck- 
inaBigen Ausbildung des tragenden Gewolbes die Unterfliiche des Gewolbes an- 
naharnd eben ist. (D.R.P. 320901, KI. I8b yom 5/12. 1913, ausg. 6/5. 1920. 
Brit- Prioritat vom 9/12. 1912.) Mai.

Otto M enser, Hiickeswagen, Ehld., Yerfahren nebst O fen zum Blanlcharten



178 VIII. M e t a l l u r g i e ;  M e t a l l o g b a p h i e  u s w . 1920. IV.

und Blankgliilien von Metallgegenstanden unter Verwendung eines mit forder- 
schneckenartigen Windungen yeraehenen, rotierenden, von auBen beheizten Gliih- 
rohres, dad. gek., daB das Hartegut unter LuftabschluB in dem Gliihrohr, welches 
am Zufiihrungsende dureh Klappen yerachlosaen ist und am Austrittsende un- 
mittelbar in die Hartefl. taucht, gleiehmaflig fortsehreitend bis zur Hochsttemp. 
angewarmt und dann plotzlieh dem Hartebad zugefiihrt wird. (D.R.P. 320485, 
KI. 18 c vom 7/7. 1918, ausg. 24/4. 1920.) Ma i.

A lfred Smallwood, London, G luh-und Tempero fen mit in den Heizraum ein- 
fahrbarem, von innen beheistem Laufkarren, dad. gek., daB der Laufkarren dureh 
einen einzigen Kanał mit der Peuerung yerbunden ist und die gesamten Heizgaae 
aufnimmt, um sie dann mit Hilfe von Zweigkanalen und fiir sich regelbaren Óff- 
nungen nach samtlichen Stellen der Heizkammer gleichmaBig zu yerteilen. — Man 
kann so in den Heizkammern eine durchgeliend gleichmaBige Temp. erzeugen. 
(D.R.P. 320582, KI. 18c yom 21/2. 1915, ausg. 28/4. 1920.) ' Ma i.

H ans B oringer, Zur Frugt des nichtrostenden JSisens (vgl. F isch er . Chem.- 
Ztg. 44. 242; C. 1920. IV. 40). Der „Eiserne Mann“ zwischen Coln u. Bonn be- 
steht ebenfalls aus nichtrostendem Eisen. (Chem.-Ztg. 44. 348. 6/5. [29/3.] Bens- 
berg.) J ung .

Otto S trecker, Zur Frage des nichtrostenden JSisens (ygl. Chem.-Ztg. 44. 348; 
Yorst. Kef.) Eisendrahte, die im Freien an Holzpfahlen horizontal befestigt sind, 
rosten nicht. (Chem.-Ztg. 44. 348. 6/5. [30/3.] Darmstadt.) Ju n g .

H anns F ischer, Zur Iragc des nichtrostenden JSisens. Antwort (vgl. Chem.-Ztg. 
44. 348; vorst. Reff.). (Chem.-Ztg. 44. 348. 6/5. [13/4.] Haidehaus am WeiBcn
Moor, Poat Muden, Kr. Celle.) J ung .

E lsę Braun, Hamburg, Mostschutzeerfahren, dad. gek., daB die mit feuchter
Luft u W. in Beriihrung kommenden Eisenteile im Yakuum und unter Druck mit 
einer rostschiitzenden FI. getriinkt werden. (D.R.P. 314997, K1.22g yom 3/4. 1917, 
ausg. 15/10. 1919.) Ma i.

A lfred Smallwood, London, Yorrićhtwng zum Entnehmen und sum Abkiihlen 
dss Gliihgutes aus Gliihofen mit beweglichem Boden, dad. gek., daB der Boden de6 
Ofens auf einem seitlieh yerschiebbaren u. in der Hohenlage yerstellbaren Wagen 
in einem gegen die atmospharisclie Luft abgeschlossenen Raum angeordnet ist, deasen 
Verbindungsoffnung nach auswechselbaren Kiihlbadern darch eine bewegliche Luft- 
abschluByorrichtung abgeachlossen werden kann. (D.R.P. 320802, KI. 18 c vom
25/10. 1916, ausg. 4/5. 1920. Brit. Prioritat yom 19/11. 1915.) Ma i.

Schlesische A.-G. fiir B ergban und Z inkhu ttenbetrieb , Lipine, Ob.-Sehl., 
Vcrfa.hren sur Verwertung der beim Zinkde&tUlatior,sprozc[i entstehenden Haumaschen 
dureh Yerblasen, dad. gek., daB nach jedesmaliger Dest. und Reduktion die 
Rauinaschen in unter den Muffeln angeordneten Taschen abgefangen werden, und 
die in ihnen enthaltene Warme dureh Verblasen mit Luft oder mit einem Gasstrom 
uumittelbar zur Vorwarmung der neuen Beschickung der Muffeln benutzt wird. — 
Die in den gliihenden Rauinaschen enthaltene. resp. dureh Verbrennung der Kobie 
noch zu erzielende Hitze und gleichzeitig hiermit die Gewinnung des noch vor- 
handenen Zinks ist biaher auf direktemWege noch nicht nutzbar gemaeht wordeu. 
Vorliegendes Verf. laBt dies in leichter Weise zu. (D.R.P. 321526, KI. 40a, voffi 
7/11. 1913, ausg. 31/5. 1920.) S ch ak f .

C arl 0. Thiem e, Hurtende Wirkung verschiedener Elemente au f Blei. Zusata 
yon 1% Ca gibt dem Pb eine Hartę von 15° B r in e ll . Die Legierung y e r f a r b t  

sich sehr bałd und zeigt Neigung zur Blasenbilduug. Na gibt eine Hartę von
5—6°. Wahrscheinlich findet die B. der Yerb. Na2Pb6 statt. Eutektikum der 
Pb-Na-Legieriing 2,5% Na und 97,5°/o Pb- Erhohung des Na-Gehaltes setzt die 
Hartę herab. As ist ein gutes Hartungsmittel und erhoht gleichzeitig die Schmelz-
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barkeit. Der Zusatz iibersteigt iu der Begel nicht 0,5%. Ni ubt einen stark 
hartenden EinfluB aua. Wegen des groBen Unterschiedes iin F. beider Metalle 
miissen die Komponenten in geachmolzenem Zustande gemischt werden. Bestes 
Mischungsyerhaltnis =  2% Ni, 98% Pb. Sb dient seit langer Zeit ais Pb-Har- 
tungsmittel, doeh soli der Zasatz 18—20% nicht iibersteigen. Eutektikum =  87% Pt> 
und 13% Sb. Zusatz von Phosphor-Cu zu der Legierung hiirtet ganz energisch. 
Mg in Mengen unter 1% ist ebenfalls ein gutes Hartungsmittel, Zusatz von Sn er- 
weicht die Legierung wieder: Hg laBt sieli ebenfalls ala Hiirtungsmittel benutzen. 
(Journ. Ind. and Engin. Chem. 12. 446—48. 1/5. 1920. [22/11. 1919.] Detroit, 
Michigan. Schmelz- und Eeinigungs-Co.) Gbbime.

Ostermann & F liis, Coln-Kiehl, Verfahrcn zur Gewinnung von metallischem 
Kupfer aus kupferhaltigen Sclilacken oder Biickstiinden, dad. gek., daB die kupfer- 
haltigen Schlacken oder Eiickstande in einem Koksgaserzeuger mit fl. Entschlackung 
bei der Beschickung ais FluBmittel zugegeben werden, wodurch die Beduzierung 
der letzten Eeste der Kupferverb. erzielt, und das Kupfer in fl. Form mitgewonnen 
wird. — Die Ausbeute an Kupfer ist hierbei so wichtig, daB unter allen Umstanden 
durch den Gewinn au Kupfer die geringere Ausbeute an Warme bei weitem aus- 
geglichen ist. (D.E.P. 309160, IG. 40 a vom 12/6.1917. ausg. 29/5. 1920.) S charf.

Hirscli, Kupfer- und M essingwerke A.-G. Ebersw alde und F re ih e rr  Lud
wig von G ro tthus, Eberswalde, Messingwerk, Verfahren zur Enthupferrmg von 
kupferuberzogenem Eisen und anderen Metallen, 1. dad. gek., daB man CaS im 
GliiliprozeB bei hoherer Temp. auf das zu entkupfernde Materiał einwirken laBt. —
2. Verf. nach 1, dad. gek., daB man das Materiał in Eisenkasten schichtweise mit 
CaS yerpackt, in einem Ofen gltiht, woiauf die entstandene CusS-Schicht zum Ab- 
Bpringen gebracht wird. — Bei der Verwendung von CaS ist der Schwefel viel 
woniger dem Angriff durch den Luft-0 ausgesetzt ais bei Verwendung von reinem 
Schwefel. Die Eisenteile brauchen femer nur ein einziges Mai gegluht za werden, 
wodurch gegenuber dem bekannten Verf. eine erhebliche Ersparnis an Heizmaterial 
und Arbeit erzielt wird. (D.E.P. 321525, KI. 40a vom 15/11. 1918, ausg. 31/5. 
1920.) S charf.

J. GrolJfeld, E in einfaches Verfahren zur Enłfernung von Kesselstein aus 
Aluminiumgeraten. Kesselstein laBt sich aus Aluminiumgeraten durch Erhitzen auf 
hohe Temp. und Nachbehandlung mit W. leicht entfernen. (Chem.-Ztg. 44. 402. 
29/5. Osnabriick.) J ung .

David B. Scott, Erzlagcr des MogollondistriJctes. Einleitend werden iiber die 
Silieriiroduktion des Mogollonbergbaudistriktes (New Mexiko) zahleumaBige Angaben 
gemacht, hierauf die Topographie u. die Geologie des Distriktes, die Erzlager selbst, 
die Erzgewinnung, sowie eine Anzahl der dordgen bergbaulichen Betriebe be- 
sprocheu. (Mining and Metallurgy 1920. Nr. 158. Abschnitt 33. 1—22. Febr.) D l

fi- E. Search, Eine neue Nickellcgierung. Durch Zusatz einer kleinen Menge 
Tantal wird die Widerstandsfahigkeit des Ni gegen den Angriff von Sauren be- 
deutend veratarkt. Eine Legierung aus Ni und 5°/0 Ta błeibt bei Eiirw. von 
Konigswasser unyerandert. Sie besitzt groBe Dehnbarkeit, laBt sich leicht walzen, 
ist schmiedbar, laBt sich zu Draliten ausziehen und kann auf hohe Temp. bei 
Luftzutritt erhitzt werden, ohne daB Oiydation eintritt. (Eevista Minera, Metal- 
lurgica Y De Ingeniera 71. 75. Febr.; Metal Ind. [New York] 18. 161. April.) Di.

W. J . E eardon, Das Giefien von Nickdmessing. Beim GieBen der auch unter dem 
^amen NicJcelsilber oder Deutsehes Silber bekannten Legierung aus einer Mischung 
yon 47,5 Cu, 25 Zn, 22 Ni, 2 Sn, 3 Pb zeigten sich kleine Hohlraume. Diese konnten 
durch Zusatz yon 2 Teilen Al zu der Mischung und Einhaltung bestiminter, naher
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angegebener Bedingungen yennieden werden. (Metal Ind. [New York] 18. 161.
April.) D itz,

Gesellschaft ffir W olfram industrie  m. b. H., Berlin, Meiullcgierung von 
grofler Hartę fur Werkzeuge und Arbeitsgeriite, insbesondere fiir Ziehsteine nach 
Pat. 310041, dad. gek., daB die Łegierung des Hauptpat. eine geringe Menge 
Chrom (gegebeuenfalls ais Ferroehrom) enthalt. — Eine Łegierung fiir Bohrer be- 
steht aus W, Fe, Cr, Ti, C u. Ce. (D.R.P. 320996, KI. lSb vom 3/4. 1918, ausg. 
5/5. 1920; Zus.-Pat. zu Nr. 310 041; C. 1919. IV. 540.) Ma i.

Charles Y. C layton, Kin neues Vorkommcn von eutdctischem Ferrit. Eine 
derartige yom Vf. gelegentlicli der Unters. eines Nickelstahlblocks von 8,75 cm 
Durchmesser mit 2,69% Ki und 0,350% C im Kern und 2,62% Ni und 0,359°/0 C 
in der Kandzone bei Anwendimg von STEADschem Reagens beobaehtete Struktur 
wird an Hand von Schliffbildern beschrieben, und dereń Entstebung kurz erortert.
(Mining and Metallurg. 1920. Nr. 159. Abschnitt 0. 1—8. Miirz.) Ditz.

Siem ens-Schuckertwerke G. m. b. H., Siemensstadt b. Berlin, Yerfahrcn zum 
Schwei/len von Aluminium, bei dem die zu verbindenden Teile erwiirmt und ver- 
knetet werden, dad. gek., daB die yerbindenden Teile kalt in eine auf Schwach- 
dunkelrotglut erhitzte Form eingelegt und dann zusammengepreBt -werden. — Die 
Kriifte, die zum Zusammenpressen erforderlich sind, sind auBerordentlich gering. 
Sie konnen in einer Handpresse obne Inanspruebnabme groBer Kriifte erzielt werden. 
Es lassen sich aueh Litzen und Seile aus Al miteinander yerbinden, also Gegen- 
stande, bei denen man infolge ibrer Oberflachenbeschaffenheit auf stark yerunreinigte 
oder oxydierte, also zum SehweiBen ungeeignete Flśiehen rechnen muBte. Zeichnung 
bei Patentschrift. (D.R.P. 305669, KI. 49fvom 21/6. 1916, ausg. 10/5. 1920.) Sch.

C harles H. P roctor, Einige Problcinc bei der Herstcllung von Netalluberziigen. 
Vf. teilt Vorschriften mit fiir die Herst. von Silberspiegeln, fiir die Bebandlung von 
Stahl zwecks Erzielung einer Oberfliiche, abnlicb der Imitation von Schwarzem 
Nufiholz und fiir Dunkelfarbung von Messing oder Bronze, ferner fiir die Wieder- 
gewinnung yon Silber aus gebrauchten Lsgg., fiir die Verkittung von Glas'und 
Messing (Anwendung einer M. aus Glycerin und Bleiglatte), fiir die Metallisierung 
von nicht metallischen Artikeln, die Verzinnung von Stabl und fiir die Versilberung 
von Haken u. Ósen aus Messing. (Metal Ind. [New York] 18. 166—68. April.) Dl.

F. C. M athers und S tanley Sowder, U ber Bronzeubcrsiige. Diese konnen 
mit Verwendung einer Lsg. der Osalate von Cu und Sn in Ammoniumosalat oder 
besser aus einer Mischung vou Kaliumkwpfercyanid, Kaliumstannat, KCN und KOH 
bergestellt werden. Ais Cyanidbad wird empfohlen: 5% KOH, 0,5°/0 KCN, 0,38% 
Ammoniumstannichlorid und 1,5% Kaliumkupfercyanid, Anwendung von Bronze- 
Hnoden, Temp. 40—50°, Stromdickte 0,4 Amp. per qdm. (Metal Ind. [New York] 
18. 170—71. April.) D itz .

Leon G uillet und M azime Gasnier, Uber die Vernićkelung von Aluminium 
und seinen Legierungen. Aluminium laBt sich galvaniscb mit einer festhaftendeu 
Ni-Schicht yon 0,01 mm Dicke yersehen, wenn man es yorher im Sandstrablgeblase 
(KorngroBe 0,2 mm, Druck 1500 g/qcin) bearbeitet. Eine liinreichende Wider- 
standsfiihigkeit gegen 1|2-stdg. Einw. yon sd. 15%'g- NaOH stellt sich jedoch erst 
mit 0,04 mm dicken Ni-Schichten ein, dereń Adhasion yollig ungeniigend ist. Durch 
Zwisehenschaltung einer Cu-Schicht wurden jedoch Fabrikate von sehr befriedi- 
genden mechanischen und cbemisehen Eigenschaften erhalten. Auf ein in der an- 
gegebenen Wreise 0,006 mm stark yernickeltes Al wurde galyanisch eine 0,02 mm 
starkę Cu-Schicht aufgebracht, das polierte Blech abermals 0,005 mm stark yer- 
nickelt und schlieBlich poliert. Die mit solehen Uberzugen yersebenen Al-Legie- 
rungen zeichnen sich auBer durch ihre Widerstandsfahigkeit gegen die Atmo- 
sjibarilien und Salzwasser dadurcli aus, daB sie in der ubliclien Weise mit Sn gę-
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lotet werden konnen. (C. r. d. l’Acad. des sciences 170. 1253 — 56. 25/5. 
[26/4.*].) R ic h t e b .

W . G. Knox, Metallabscheidungen. 4. Teil. (Vgl. Metal Ind. [New York] 18. 
14; C. 1920. IV. 14.) Es wird. eine Tabelle angegeben, aus der die erforderliche 
Zeit fiir die Erzielung einer bestimmten Dicke einer Absche.idung von Cu aus 
einer sauren Kupfersulfatlsg. entnommen werden kann. (Metal Ind. [New York] 
18. 168-69. April.) ~ D itz.

‘W illiam  H. P a rry , Schutzschichten fiir Mctallsćhablonen. Die fiir Schablonen 
(Formen) aus Eisen, Messing, WeiBmetall oder Al yorgeschlagenen uud yerwendeten 
Schutzschichten werden kurz besprochen. Fiir Eisensebablonen werden Uberziigc 
aus yerschiedenen Pflanzenwachsen mit Erfolg verwendet. Erwiihnt wird auch die 
Anwendung von LackUberziigen. von Graphit, von Erdwaelis und andcro.n Stoffen 
fiir diesen Zweck. (Metal Ind. [New York] 18. 162. April.) D it z .

W illiam  K ing, Das Lackiercn mittels Preftluft in  bewegten Gefa/ien. Vf. be-
schreibt ein neues Verf. zum Lackieren von Metallgegenstanden, das gegenuber 
der alten Arbeitsweise gewisse Yorteile aufzuweisen hat. (Metal Ind. [New York] 
18. 174—75. April.) Ditz.

X. Farben; Farberei, Druckerei.
Paul D iergart, Uber eine unauffindbarc „Privilegiumsbeschreibung'‘ auf Teer- 

farben und ihre praktische Verioertung des Wiener Chemikcrs Johann Jasnuger im 
Jahre 1817. Der erste Entdecker der Teerfarben war JOHANN J aŚŃOGEr , Wien. 
Die Privilegmmsurkunde aus dem Jahre 1817 ist bis jetzt unauffindbar. (Osterr. 
Chem.-Ztg. [II.] 23. 62 -63 . 15/5. Bonn.) J u n g .

H. Pom eranz, Die Pigmentfarben im Druck. Korperfarben werden durch 
Albumin, Casein, Leim und Aldehyd unlosbar auf der Faser befestigt. Schwefel- 
saures Blei und Zinkweifi fisieren sich auch ohne Albumin. Die Fixieruug von 
Teerfarbstoffen durch Fiillung auf Substraten wird beschrieben. Wiclitig ist auch 
die Druckbarkeit des Substrates, d. h. die Eigenschaft, nicht in die Gravur der 
Walzeu sich e in z u B e tz e n .  (Ztschr. f. ges. Textilind. 23. 175. 9/6. Berlin-Bies- 
dorf.) StJvEBN.

J. P. Ś rivastava, Notiz iiber das Schwarz farben von Tussahseide. Kochen mit 
W. allein entfernt die Hauptmenge des in Tussah enthaltenen Gummis. Behandeln
mit NaaCOs, NaOH und HC1 entfernt nur sehr wenig Gummi, wenn die Seide zuyor 
mit W. gekocht ist. Das Farben mit yerschiedenen direkten, sauren, Chromierungs- 
und ,Schwefelfarbstoft'en und mit Blauholz wird beschrieben. (Journ. Soc. Dyers
ColouristB 36. 173—77. Juni 1920. [20/9. 1919.] Cawnpore.) SOvebn .

Pani K rais, Neue Farbstoffe und Mustcrkarten. Neue Farbstoff-Musterkarten 
(vgl. Ztschr. f. angcw. Ch. 32. 2G2; C. 1919. IV. 917.) (Ztsclir. f. angew. Ch. 33. 
64. 16/3. [7/2.] Dresden, Dtsch. Forschungsinst. f. Textilind.) J u n g .

Georgievics, Neuerc Ansichten iiber die Konstitution der Triphenylmethanfarb- 
Moffe. Erganzende Bemerkung (vgl. Chem.-Ztg. 44. 41; C. 1920. I. 463.) (Chem.- 
Ztg. 44. 263. 3/4. [16/2.] Prag.) J u n g .

Franz K arl Meiser, Niirnberg, Verfdhrcn und Kammern zur Gewinnung von 
dad. gek., daB die in die Kammern eintretende dicke Rauchfahne durch 

Wandę mit yielen scbmalen, aber hohen Schlitzen in viele dunne Rauchfadeu auf- 
gelost wird. — Damit sich die schmalen Mauerschlitze nicht schnell mit Ru6 zu- 
setzen, werden sie in der Rauchrichtung zweckmaBig konisch erweitert. (D.R.P. 
314555, KI. 22f vom 1/9. 1818, ausg. 23/9. 1919.) Mai.

Franz K arl M eiser, Niirnberg, Yerfahren zum ununterbrochenen Betrieb von 
Plammrufianlagen. Der in konisch gebauten RuBkammem abgeschiedene Bttfi wird 
mittels am Boden der Kammern angeordneter, gekiihlter Forderyorrichtungen un-
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unterbroelten. enffernt. (D.R..P. 314857, KI. 22 f vom 17/8. 1916, ausg. 6/10
1919.) - Ma i .

Franz K arl ffieiser, Niirnberg, Verfahren zum ummterbrocheiien Betrieb vo> 
FlammrufSanlagen nach Pat. 60063, dad, gek., daB die Fordervorrichtung so unte 
den Kammern angeordnet ist, daB sie RuB aus h. u. k. Kammern aufnimmt. (D.R.P 
314953, KI. 22 f. vom 29/11. 1917, ausg. 9/10. 1919; Zus.-Pat. zu Nr. 314857; s 
vorst. Ref.) M ai.

F rankon ia  Akt.-Ges. Abt. fiir M etallisierungsanlagen vorm . M etallatom
G. m. b. H., Berlin-Tempelhof, Yerfahren zur Yorbereitung von tisernen Gegenstdndei 
zweclcs Metallisierung nach dcm Mctallspritzverfahrcn, dad. gek., daB dio yerrostetei 
Gegenstiinde vor ihrer Verwendung auf eine Temp. von mindestens 100° erwarm 
werden, um die. von der Oberflache eingeschlossenen oder chemiseh gebundenei 
Gase zu entfernen. — Durch das Uberziehen mit Rost wird das mechanische Auf 
ranben der Oberflache entbehrlich. (D.R.P. 320686, KI. 75c yoin, 18/10. 1918 
ausg. 22/4. 1920.) Ma i .

XH. Kautschuk; Guttapercha; Balata.
Utz, Kautschuk in der Fachlitcratur im Jahre 1919. (Vgl. Gummi-Ztg. 34 

559 ff.; C. 1920. IV. S8.) Fortsetzung und Schlufi des Berichts. (Gmnmi-Ztg. 34 
618—19. 23/4. 642—43. 30/4. 665—66. 7/5. Miinchen.) F o n r o b e r t .

Utz, Ubcr Tetralini Vf. untersuchte die Verwendbarkeit dieser neuen Losungs' 
mittel hineichtlich ihrer Eignung in der Gummiindustrie. — Tetralin. D.16 0,9774. 
Brechungsindes bei 15° 1,5481. L. in 3 Tcilen Eg. Mischbar mit A., A., PAe., 
ęblf., lost Jod (braun), Campher, Pikrinsaure und Schwefel. Auch Kautschuk 
wird gut aufgenommen. Ais Kautschuklosungsmittel ist es aber zu schwer fliichtig. 
Zur Darst. des Reinkautschuks durch Fallen der Lsg. mit konz. H2S04 ist es nicht 
brauchbar, da es schon allein mit HsS04 amorplie Massen abscheidet. — Tetralin 
txtra. D.’5 0,9154. Brechungsindei bei 15° 1,5013. 1 ccm lost sich in 12,5 cem 
Eg. Im ubrigen entspricht das Materiał dem gewohnlichen Tetralin in den oben 
fiir diese angegebenen Eigenscl'aften. (Gummi-Ztg. 34. 779. 11/6. Miinchen. Che- 
misches Untersuchungsamt.) F o n r o b e r t .

0. de Vries, Beziehung zwischen dem spcsiflschen Gewicht des Milchsaftes und 
des Serums und dcm Gehalt des Milchsaftes an Kautschuk. (Vgl. India Rubber 
Journ. 58. Nr. 2. 17; C. 1919. IV. 671.) Ausfiihrlichere Beschreibung der genannten 
Beziehungen mit besonderer Beriicksichtigung der Art des Anzapfens, des Ein- 
flusses des Kiipfcm der Biiume und der Individualitat der Biiume. Einzelheiten 
sind aus dem Original und dessen Tabeli en zu ersehen. Die SchluBfolgerung 
ist die gleiche wic in der erwahnten Arbeit. (Caoutchouc et Guttapercha 17. 
10367—72. 15/6.) F o n r o b e r t .

Die H erstellung  von B alata tre ib riem en  nach dem Imprdgnierungssystem. 
Beschreibung der zur Herst. von Treibriemen aus mit Balata impnignierten Stoffen 
notigen Maschinen, yon D a v id  B r id g e  & Co., Ltd. in Castleton, Manchester. 
(India Rubber Journ. 59. 1137—41. 12/6.) F o n r o b e r t .

Louis M acre, Einige Worte iiber die Entwicklung der Pressen zur Fm łkani- 
satio-n von Pneumatiks seit 25 Jahren. Kurze Obersicht uber die Entw. der zur 
Herst. von LuftschlSuchen gebrauchten Pressen von den einfachsten Apparaturen 
an bis zu den yervollkommneten Maschinen der Ggw. (Caoutchouc et Guttapercha 
17. 10374—76. 15/6.) F o n r o b e r t .

E ugen Seidl, Vulkanisation .und Depólymerisation. Y ulkanisationsprodd- 
gleicher Zus. mit gleichem Gehalt au gebundenem S zeigen oft yerschiedene physi- 
kalische Eigenschaften. Vf. zeigt, unter anderem auch an den yon G o ttl o b  ge- 
fundenen Zahlen, daB bei gleich hohem Gehalt an gebundenem S d ie  Festigkeitu-
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uud DehnungsgroBen des Vulkanisationsprod. um so.hoher sind, in je  kiirzerer 
Zeit dieser Zustand erreicht wird. Nebeu der Erhiirtung tritt durch die Vulkani- 
Siition auch eine Depolymerisation; d. h. eiue Erweichung ein, die aber relatiy vieł 
geringer ist. Sie kann kiinstlich auf die versehiedenste Art erreicht werden his 
zu dem Zustand, wo der Kautschuk sirupartige Konsistenz annimmt. (Gummi-Ztg. 
34. 797—98. 18/6. Odrau.) F o k k o b e r t .

S. J . Peachey, E in  nems Verfdhrcn zur Viilkanisation von Kautschuk. Kaut- 
sohuk wird erst den Dampfen von S02, dann denen von HsS ausgesetzt. Die Gase 
diffundieren in den Kautschuk uud bilden in ihm freien S, der in dieser Form den 
Kautschuk bereits bei gewohnlicher Temp. yulkanisiert. Das Verfahren ist auch 
bei gel. Kautschuk brauchbar. Vorteile sind: Die Moglichkeit des gcnauen Ver- 
folges der Vulkanisation, Gewichtsbest. des aufgenommenen Gases, Erzielung be- 
sonders hoher Zugfestigkeiten durch Erhaltung des hohen Aggregationszustandes, 
Verwendung von sonst nicht brauchbaren Farben, wie vielen Anilinfarben, Yer- 
wendung yon nicht gegen Hitze bestandigen, organischen Fullstoffcn, wie Sagemehl 
usw., u. Sparen von Wiirme. Wiedergabe des betreffenden englischen Patcnts ist 
angehangt. (India Rubber Journ. 59. 1195—96. 19/6.) F o n ro b ert.

M arie R ich ter, Dresden, Verfdhren, um Gegenstanden aus regeneriertem Gummi 
eine glatte Oberflaćhe zu geben, dad. gek., daB die regenerierte Gummimasse mit einer 
lcicht fliiehtigen Lsg. von Acetylcellulose iiberzogen wird. — Um ein besseres 
Uaften des Acetylcelluloseiiberzugs zu bewirken, wird die Gummimasse mit einer 
Lsg. yon Elemiharz in Bzl. u. Tetrachlorkohlenstoff yorbehandelt. (D.R.P. 315342, 
KI. 22g yom 20/12. 1916, ausg. 14/10. 1919.) Ma i .

XIV. Zucker; Kohlenliydrate; Starkę.
A lfred F ieber, Zur Verarbeilung von ucrdorbenen Eiiben in der Kampagne 

1919120. Besprechung von Betriebserfahrungen; die Verarbeitung der, zum Teil 
zweimal, gefrorenen u. wieder aufgetauten Riiben ging besser yonstatten ais er- 
wartet _ wurde. (Ztschr. f. Zuckerind. d. cechosloyak R ep. 44. 201—2. 20/4. 
[2/4.] Acs.) ROh l e .

Askan M uller, (iber Róhsaftvorwiirmer und die Vermeidung von Schaum- 
bildungen in ihmn. Es wird empfohlen, an Stelle der uberwiegend noch ge- 
brauchten Pumpenyorwarmer Vorwarmer mit eingebauten Zirkulationsturbinen zu 
yerwenden, die sehr yiel yorteilhafter ais jene wirken u. keinen AnlaB zu Schaum- 
hildungen geben. (Ygl. Vf. Ztschr. f. Zuckerind. d. 5echoslovak Rep. 44. 118;
C. 1920. II. 606.) (Ztschr. f. Zuckerind. d. Cechoslovak Rep. 44. 199—200- 20/4. 
PodźamM-OpoSno.) ROh l e .

Johann  Nieolaas Adolf Sauer, Amsterdam, Verfakr en zum Behandeln von 
Zuckersaften u. dgl., 1. dad. gek., daB man diese Fil. zunachst mittels einer so- 
genannten Vorbehandlungskohle, welche man aus ausgepreBtem Zuckerrohr oder 
ausgelaugten Rubenschnitzeln durch Trockendest. in geschlossenen Retorten dar- 
stellt und dann mit feinpulyeriger, Entfarbungskohle behandelt. 2. Ausfiihrungs- 
forrn des Verfs. nach 1, dad. gek., daB ais Entfarbungskohle ein Stoff benutzt wird, 
der entweder aus Yorreinigungskohle durch Behandeln mit heiBen Gasen bei Luft- 
abschluB oder unmittelbar aus ausgepreBtem Zuckerrohr oder ausgelaugten Ruben
schnitzeln dadurch gewonnen wird, daB man diese unter AbschluB yon Luft erhitzt 
uud gleichzeitig h. Gase hindurchleitet. — Die Entfarbungskohle wird infolge der 
Vorreinigung weniger yerunreinigt. Ihre Regeneration, die in bekannter Weise er
folgt, laBt sich daher leicht und billig durchfuhren. (D.R.P. 322135, KI. 89c vom 
6/3. 1919, ausg. 17/6. 1920.) Sc h a r f .

Franz P aulik , Verarbeitung beschadigter Eiiben in der Zuckerfabrik Unter-Cetno. 
Die fruheren Augaben (Ztschr. f. Zuckerind. d. Cechosloyak. Rep. 4 4 .143; C. 1920.
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II. 778) werden ergiinzt. u. niiher auf die Yerkochung des Saftes u. der Sirupe ein- 
gegangen. (Ztschr. f. Zuckerind. d. £echoslovak. Rep. 44. 200—1. 20/4.) RtłHLE.

E dw in Duner, Stockholm, Ununte-rbrochen wirktnde Schleuder, insbesondere fur 
Zuckerfiillmasse, mit aus Draht bestehender Siebtrommd, dad. gek., daB die das Sieb 
bildenden Driibte oder Stabe in der Liingsrichtung angeordnet siud, so daB an 
ihnen das Sclileudergut wiihrend des Schleudervorgangea entlanggleitet. — Um die 
Wrkg. noch zu erhohen, konnen die Dralite in der Weise gelegt werden, daB die 
Spalten zwischen den Driihten am AbfluBende der Siebflache breiter sind ais arn 
Einlaufende. Auf diese Wcise bleibt die Siebflache immer rein und frei von festyn 
Bestandteilen, und da3 Schteudern kann in uminterbrochenem Arbeitsgauge vor sich 
gehen. Zeichnung bei Patentschrift. (D.R.P. 321855, KI. 89f vom 5/1. 1918, ausg. 
15/6. 1920 Prioritat [Schweden] yom 22/11. 1917.) Scharf.

A. Mazzacani, Beziehungen zwischen Konzentration, Beinheit und Ausbeute an 
krystallisiertem Zucker bei den Fiillmassen. Ableitung von .Formelu, die diese Be
ziehungen darstellen u. Angabe zweier Tafeln 1. zur Entnahme der Werte fiir den 
Wasscrgehalt der Fiillmassen bei wechselndem Reinheitsquotienten u. versehiedener 
Ausbeute, wenn atets eine gesattigte Melasse mit 60° Reinheit erhaltan werden 
soli, u. 2. zur Entnahme der Werte fiir krystallisierbaren Zucker auf je  100 Tle. 
des in den Fiillmassen bei verschiedenen Reinheits- u. Ablaufąuotienten enthaltenen 
Zuckers. (Bolletino dell’ Associazione Italiana Industrie Zucchero 9. 109; Zentral- 
blatt f. Zuckerind. 28. 670—73. 1/5.) ROhle.

H erbert E rnest W oodman, Bemerkungen zur Isolierung des Milchzuckers aus 
Molkę. Nach Besprechung und Kritik der bekannten Verff. berichtet Vf. iiber 
oigene Verss. zu dereń Verbesserung. I: („Deutsche Methode1*.) Die frische 
Molkę wird in schwachsaurer Lsg. im Vakuum bei 60—70° auf l/io ihres Volumens 
eingedampft, wonach die Lactose auskrystallisiert. Die Mutterlauge wird zur Ab- 
scheidung der EiweiBstoffc auf 100° erhitzt und dann im Vakuum weiter eingedampft, 
so eine zweite und dann noch eine dritte Krystallisation erzielt. Ausbeute an roher 
Lactose ca. 4,7% der Molkę ( =  85°/. des gesamten Zuckers). — II: Es wird zu- 
e rs t  das Protein entfemt und dann erst eingedampft. Die auf 75° erwarmte 
Molkę wird mit Essigsaure (0,5 ccm auf 11) versetzt und weiter auf 82° erhitzt 
Nach Filtrieren wird neutralisiert und im Vakuum bei 65° auf */1# des Volumens 
eingeengt. Die Mutterlauge vou der ersten Krystallisation wird zu weiterer Kry- 
stallisation eingedampft. Ausbeute an roher Lactose 4,84% der Molkę. — 
III: Ebenso wie II mit anderer Molkę. Ausbeute 3,5%. — IV: Es wird zu 2'/j * 
friBclier Molkę % Vol. pauer gewordene zugesetzt und dann auf 80°, iu weiteren
10 Minuten auf 93° erhitzt Das Filtrat wird mit Tonerde gereinigt und weiter 
bei 60° eingedampft. Dann wird MgSO* (2 g) und A1j(S04), (1 g), sowie etwas Tier- 
kohle zugesetzt und 3 Minuten aufgekocht. Nach nochmaligem Eindainpfen iui 
Vakuum auf etwa ’/u  des urspriinglichen Volumens liiBt man krystallisieren. Aus
beute 3,2% ziemlich reiner Lactose. — Der rohe Milcbzucker wird am besten mit 
Tieikohle gereinigt. 1 Teil Zucker wird in 5 Teilen W. gel., mit Tierkohle auf
gekocht, dann mit etwas MgS04 und Essigsaure noehmals 3 Minuten gekocht. Es 
wird dann im Vakuum bei 60° eingedampft. 50 g Rohlactose geben 39 g krystalli- 
sierte Lactose mit 98,63% Zuckergehalt. — Beim Eindampfen der Molkę in Eisen- 
pfannen wird nur sebr wenig Fe vou der Molkę aufgcnommen. (Joum. of agric. 
science 10. 1—11. Leeds, Univ.) F e . Wkkde.**

XV. Garungsgewerbe.
A. N ., Schaumende Biere. Eine historische Ubersicht iiber stark schaumende 

Biere und bieriihnliche Getriinko, ihre Zus. und Herst. (Wchsehr. f. Brauerei 37.
191—92. 29/5.) R a m m s t e d t .
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W iistenfeld, Dic Essigsiedcrei. VolIstandig wissenschaftlich und praktisch dar- 
gestellt. Von J o n . Carl L eu ch s , Niimberg. Polytechnische Verlagsbuclihandlung 
von C. L eu chs  & Co. 1829. Da die wissenschaftliche Seite der Essiggiining be- 
sonders betont wird, so ist das Buch fiir die AwfklUrung der Geschićhte der An- 
scliauungen iiber das Wesen der Essiggiiruiig sehr węrtyoll. (Dtseh. Essigind. 24. 
153—55. 7/5. 162—64. 14/5.) R a m m s te d t .

W iistenfeld, Die Geschwindessigfabrikation oder griindliche und praktisehe An- 
weisung nebst deutlicher Besehreibung und Zeichnung des hierzu erforderlićhen Appu- 
rates ton C. E . Schnecfufi. 2. A u flag e . L e ip z ig  um  1820. Vf. berichtet iiber 
obiges seltene Werk. Es handelt sich um einen groBen n. Essigbildner mit Sieb- 
boden, Deckel, Ablaufschwanenhalsrohr, Luftheizungs- und Abzugsoffnungen. Ais 
Fullung dienen sclbst hergestellte rotbuchene Spiine. Es arbeiten immer 2 Bilduer 
zusammen, der erste zur Herst. des sog. Halbessigs, der zweite fiir den fertigen 
Egsig. Zur Einsiiuerung wurde stark er Weinessig von 43,75—50° yęrwendet. Der 
Ablauf wurde wieder erwiirmt und abermals aufgegossen. Besclirieben werden die 
Herst. der Maische, des Weinessigs, die Verarbeitung von frisch yergorenem Most, 
die Verarbeitung von Lauer oder Halbwein ans Trestern, die Herst. yon Essig aus 
unreifen oder erfrorenen Weinbecren, deB Cidcr, des Bieressigs und des Essigs aus 
Branntweinnachlauf. (Dtsch. Essigind. 24. 175—78. 28/5.) R a m m s t e d t .

W iistenfeld, Griindliche Anweisung zur Schnellessigfabrikation oder die Kunst, 
in 2 Stunden cincn guten, scharf en, chemisćh rcinen Essig ohne bedeutende Koeten 
usw. zu machał, von A u g . L e h m a n n . Vf. berichtet ans dem etwa 10 Jahre nach 
Eirigang der Schnellessigfabrikation in Deutschland im Jahre 1S40 crschiencnen 
Biichlein eines 1’raktikers. (Dtsch. Essigiud. 24. 184—86. 4/6.) R a m m s t e d t .

W., Malerische Innenansicht einer Arbcitsstatte des Essig tu achers. Es wird ein 
reproduzierter Wiener Kupfersticli aus dem Jahre 1783, der Zeit der Bier- und 
Weinessigbereitung nach dem alten langsamen Verf. mit ruhenden Maischcn, vor- 
gefuhrt. und beschrieben. (Dtsch. Essigind. 24. 183—84. 4/0.) R a m m s t e d t .

H. Angermann, NcuzeitlicJtc Lagergefćifle. Es wird iiber im allgemeinen gute 
Lrfahrungen mit Lagertanks ans Aluminium und emailliertem Eisen im Brauerei- 
betriebe berichtet. Es ist besonders auf eiuwandfreies Aluminium zu achten. Ver- 
gleich mit den bisher iiblichen eichenen Lagerfiissern spricht in der Jetztzeit fiir 
die metallenen. Noch mehr wird sich das Interesse den Tanks zuwenden bei Ein- 
fiihrung der direkten Tankkuhlung, die durch Innen- oder AuBenkiihlung mit ge- 
kiihltem W ., durch Tauwasser yom Eiskeller und gekiihlte Luft durchgefiihrt 
werden kann. Letztere ist sehr gceignet, praktisch und billig. Es werden Vor- 
schlage fiir Einrichtung yon Luftkuhlung gemacht, die bei Aufstellung eines groBereu 
Lifftkessels und einer Saug- und Druckluftpumpe in Verb. mit einem Windmotor 
111 mittleren Brauereien von dem Gang der Dampfmaschine unabhangig gemacht 
werden kann. (AUg. Brauer- u. Hopfenztg. 1 9 2 0 .465.19/5. Kulmbach.) R a m m s te d t .

K arl M icksch, Spiritusfusser reinigen. Um Transportfasscr, die mit denatii- 
riertem A. gefullt waren, yom Pyridingeruch zu befreien, spult man sic mit b.

von KMnO, oder K,Cr20 T; die Wrkg kann durch Zusatz von HC1 yerstiirkt 
werden. Hierauf griindliche? Spiilen mit h. W ., ev. Sodalsg., schlioBlich Aus- 
dampfen. (Brennereizeitung 37. S55S. S/6.) R a m m s t e d t .

W alter F a lk e n th a l, Eberswalde, Dephkgmator mil inntren KiihlrShren, dad. 
gek.. daB sein horizontaler Querscbnitt mit der Hohu abnimmt. — Durch die An
wendung gioBerer Kiihlflachen im unteren Teil des Dephlegmators wird die Cber- 
flutung des Rohrsystems durch das wss. Kondensat der Spiritusdampfe yermieden. 
CD.R.P. 321655, KI. 6b vom 13/3. 1914, ansp. 10/6.1920.) Mat.

R. HeuB, Beitruge zur JReinigung ton Filtermasse. A u s sc h la g g e b e n d  fiir den 
Reinigungs- und SterilisationsefFekt sind neben dem Alter der Filtermasse Hohc u.
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Dauer der Einw. der Temp., SO1* ‘/'s Stde. lnng, uud die Yerteilung der M, im 
Waschapp., an  besten 1 kg trockne M. auf 50 1 W. Der Reiniguugaeffekt soli 
moglichst so weit getriehen -werden, daB Proben aus dem Kessel unmittelbar nach 
Beendigung der eigentlichen Sterilisalion steril sind. In "Wtirze eingelegte Probeu 
sollen dieae 5 Tage lang nicht yerandern. (Ztschr. f. ges. Brauwesen 43. 145—47. 
8/5. 154 — 56. 29/5. 161 — 63. 5/6. [Marz.] Miinchen, Wissenschaftl. Station f. 
Brauerei.) R am .m s t e d t .

H. Liiers und A. Eanmann, Kottoidchemische Studien an den Hopfenbitkr- 
suuren. (Vgl. Ztschr. f. ges. Brauwesen 43. 65: C. 1920. IV. 143.) Die Eigeu- 
sehaft der HopfenbittersSuren, die Oberflachenspannung des W. stark zu ernied- 
rigen, ermoglieht es, die Veranderungen der physikalisch-chemisehen Eigenscliaften 
dieser Bitterstoffe in wss. Lsg. oder in Wiirze zu yerfolgen. H u m u lo n  («-Hopfen- 
bittersaure) ist in Form des Hydrosols ein typisch kolloiddisperses System von 
negatiyer Ladung und hat eineu zwischen den Suspensoiden und Emulsoiden 
atehenden Charakter. Sehwermetalle fiillen es, die Alkalimetallsalze fiihren zu 
Dispergierung, SeignetJesalz zur yolligen Lsg. Der EinfiuB der Anionen auf die 
Oberflaehenspannung auBert sich entsprechend ihrer Lyotropie in der Reihe 
CI<^CNS<^J<^S04<^Tartrat. Das Humulon-Hydrosol andert spontau seinen Disper- 
aitiitsgrad mit der Zeit im Sinne einer Vergroberung unter gleiehzeitiger Zunahme 
der Oberlliicheuspannung. Bei saurer Rk. ist die Oberflachenspannung und der 
Bittergesehmack am geringsten, die Trubung arn groBten, in alkal. Lsg. umgekehrt. 
Emulsionskolloide wirken auf Humulon-Hydrosol dispergierend, besonders Gelatine, 
die im Gegensatz zu anderen Emulsoiden die Oberflachenspannung emicdrigt. Mit 
der Dispergierung. geht eine weitgehende Stabilisierung gegen Dispersitatsgrad- 
verringernng einher. Humulon wird aus wss. Lsg. stark an Kobie adsorbiert, aus 
Seignettesalzlosung etwas schwiichcr, Mit abnehmendem Dispersitatsgrad innerhalb 
des kolloiden Bereichs nirnint die Adsorption des Humulons zu. Konz. des Humulon- 
Hydrosols und Oberflachenspannung folgeu weitgehend einer parabolischen Glei- 
chung nach Art des Adsorptionsgesetzes. Im Zusammenhang mit Oberfliichen- 
spaunuugaerniedrigung und Adsorbierbarkeit des Humulons steht seine FiŁhigkeit, 
bestandige Schaume zu bildep. Ober seine Veranderungeu wiihrend des Koehens 
in W. oder Wiirze und dereń Bedeutung fiir den BrauereiprozeB wird kurz be- 
richtet. Die Messung der Obeifliichenspannung liiBt sich zur Analyse und Begut- 
achtung des Hopfens nicht eindeutig yerwenden, da andere oberflachenaktiye StofFe 
(Gerbatoff und Ol) und die Veranderlichkeit der Oberflachenspannung der Bitter- 
aiiuren mit dem YerharzungsprozeB die Verhaltnisse komplizieien. Durch Messung 
der Oberflachenspannung kann man die fortschreitende Auslaugung des Hopfens 
wiihrend des Kochprozesses yerfolgen und sich durch Analyse der Hopfentrebcr 
ein Urteil iiber seine Ausnutzung bilden. (Kolloid-Ztschr. 26. 202—12. Mai [15/1.] 
Miinchen, Wissenschaftl. Stat. f. Brauerei.) Rammstedt.

A. z ieg le r, Unterscheidungsmerkmale der Gersłe mit besonderer Berucksichtigung 
eines neuen Typus der ziceizeiligen Gerste — k-Typus — und der Schuppchen 
(Lodiculae). (Wchschr. f. Brauerei 37. 163—64. 8/5. Miinchen. Gerstenbauges. m- 
b. H. Abteilg. Suden. — C. 1920. IV. 48.) Rammstedt.

W. K. Lewis, Dampfzusammeme.tzung von Alkoliolwassermischungen. Kritiscbe 
Nachprufung des einschlaglichen Schrifttums. (Journ. Ind. and Engin. Chem. 12. 
496—99. 1/5. 1920. [18/12. 1919.] Cambridge, Mass. Technolog. Inst.) Gkhime.

W. W indlsch, Das Bierbrauen im bevorsłehenden Som/ner. Vf. berichtet uber 
Triibungen des Bieres aus biologisch einwandfreien Brauereien, yeranlaBt durch 
normale Bierhefe. Ais Ursaehe wurde ungenugende Yergarung festgestellt; nur 
bei Ggw. von Zucker kann die Hefe auf dem TransportfaB und der Flasche 
waehseu und das Bier trubeu. Besonders die Dunnbiere sind in dieser Beziehung
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cmpfindlieh; solchc, die noch 0,B°/o a® Saccharometer yergiirbaren Zucker euthielteu, 
yerfielen łn yielen Fiillen der.Hefenyermebrung und Triibung. Ais alleinige Hilfe 
empfielilt Vf., das Bier bis zum AusstoB so gut wie ganz an den Endyergiirungs- 
grad heranzubringen und folgende Arbeitsweise anzuwenden: Giirtemp. 7—9,5°, 
3-raaliges Aufzieben, 10- bis 12-tiigige Giirdauer, Herunterkuhlen ain yorletztea. 
Tage der Hauptgarung. (Wchschr. f. Brauerei 37. 155—60. 1/5.) Ra m mSTEDT.

H erm ann Dietsche, E in  Beitrag zur JSinfach- und Diinnbierfrage. Es werden 
folgende Richtlinien fur Herst. yon Diinnbier gegeben: Alle Paukte der natiirliehen 
Reinzucht beaehten. Im Sudhaus auf holie Endyergarung arbeiten, die im Gar- 
bottieh oder Lagerkeller zu erreichen ist. Bei warmern Keller und, wenn liingere 
Lagerzeit nicht eingehalten werden kann, im Giirkeller das Bier zur Endyergarung 
bringen; im Giirkeller mit sterilem W. verdiinnen und auf dem Lagerfaii mil CO, 
carbonisieren; ais Stammbier G /̂oig. Bier yerwenden. Besonders sorgfaltige Hefe- 
behandlung. Beim Brauen von 3°/0ig. Bieren die 4. oder 5. Zucht der Hefe in
6—70/0igen Bier regenerieren, dabei soli die Hefe auf dem Giirbottich ausgiiren. 
Łeitungen, Piltermassen, Abfiillanlagen, Transporlfiisaer besonders gut mit Des- 
infektionsmittcln reinigen. (Wchschr. f. Brauerei 37. 1(50—02. 1/5.) R a m m s t e d t .

AuBerungen ans der P raz is  iiber die Herstellung von Einfachbiere. (Vgl. 
W ij j d is c h , Wchschr. f. Brauerei 37. 155; D ie t s c h e , Wchschr. f. Brauerei 37. 
160; yorst. Reff.) Nach Cu. R. lag der Sehwerpunkt bei Herst. eines 3,5% ig. 
Kinfachbieres in der Garung: es wurde auf kalte Garfiihrung hingearbeitet, an- 
gestellt bei 7,5°, im Kriiusestadium (nach 52 Stdn.) stieg die Temp. auf 8,5°, am 
dritten Tag wurde auf 7,5° zuriickgekiihlt, am yierten Tag auf 6,25°, am fiinften 
Tag auf 5°, die letzten zwei Tage wurde die Garung auf 3,75° gehalten. Die Gar- 
dauer betrug gewohnlich 6—8 Tage. — Nach M. v. P f . werden 2,5- bis 2,7-u/0 ig. 
Biere mit Einzelsuden oder Drauflaufenlassen eines zweiten Sudes nach 24 Stdn. 
hergestellt. Die Temp. steigt in 4S Stdn. von 7,3 auf 8,3°; in 24 Stdn. wurde dann 
auf 6,5° heruntergekiihlt. Nach 72 Stdn. wird geschlaucht und sofort gepumpt. — 
M. berichtet uber die Herst. einea 3—3,5% ig. Bieres, dessen Endyergiiruugsgrad 
bei 78°/0 lag, das zu wenig vergoren war und dureh Wachstum n. Hefen yerdarb, 
ferner iiber ein Stammbier mit 6% und ein hieraus liergestelltes Einfachbier. 
(Wchschr. f. Brauerei 37. 221—23. 26/6.) R a m m s t e d t .

Z., Die E infachbiere  zur Sommerzeit. Angaben iiber Kellerkiihlung, Ober- 
garung, Infusionsverfahren, Hefebehandlung, Carbonisierung, Infektionsbekiimpfung, 
Hopfengabe, Beliandlung der TransportgefaBe. (Wchschr. f. Brauerei 37. 205 bis 
207. 12/6.) R a m m s t e d t .

B. HenB, Beitriige zur Fragc der HaltbarJxit der Diinnbiere. Es wird iiber 
lJroben yon zwei hellen (Alter 19'/s und 4 Monate) und vier dunklen Bieren (Alter 
28s/5, 191/,, 4, 4 Monate), Stammwurze 3,5°/0 B., einer Miinchener GroBbrauerei be- 
richtet, die sich sehr gut gehalten hatten. (Ztschr. f. ges. Brauweseu 43. 169— 70. 
12/6. [Februar]. Miinchen, Wissenschaftl. Station f. Brauerei.) R a m m s t e d t . ■

A. Ban, Der Einflufi der Oberhefc au f die Haltbarleeit des untergarigen Bieres. 
lin Lagerkeller nicht zur Entw. gelangte Oberhcfe beginnt im untergarigen Bier 
jhre Lebenstatigkeit bei hoherer Temp. in Flaschen und Fassern und yerursacht 
Iriibung und Bodensatz. (Wchschr. f. Brauerei 37.. 213. 19/6.) R a iim s t e d t .

Andre P iedalln , P h ilippe  Malvezin und Lneien Grandcham p, Uber die 
Rehandlung des blauen Absatzes der Weine. (Vgl. C. r. d. l ’Acad. des sciences 169. 
1108; C. 1920. H. S09.) Eisenhaltige Weine lassen sich nicht klaren, da das 
^erroeisen die Gelatine u. EiweiCstofie in Lsg. halt. Es gelingt nun, den grofiteu 
Teil des Fe in die dreiwertige Form iiberzufuhren und zu entfemen, indem man 
den Wein mit fein yerteiltem SauerstofF sattigt, den man dureh eine Filterkerze 
unter 4 Atm. Druck hiudurchpreBt. So yorbehandelte Weine lassen sich iu der



18 8  XVI. N a h f .u n g s i l lT te l ;  G k n c s z m t t t e l ; F d t t e r m i t t e l .  1 9 2 0 . IV.

•ubliobcn Weiae kliiren und setzen dann keine Ndd. melir ab. (C. r. d. 1’Acad. 
des sciences 170. 1129—31. [10/5.*].) E ic h t e b .

D., Ein Essigbildner nach englisćlier Eonstrulction. Es wird die genaue Be- 
sclireibung dea Baues und der Betriebsweise eines Essigapparatea gegeben, wie er 

•in englischen Liindern yielfach zur Herst. von Malzessig im Gebraueh ist. Wie 
aus einer beigcgebenen erlauternden Kritik von W. hervorgebt, ist die Bildner- 
konstrution eine selbstiindige Abart des SCHtfZEŃBACHschen Schnellessigbildners, 
dereń Urbild das dem Engliinder Hajc 1820 patentierte Verf. ist, ein Mittelding 
zwisehen O&DEANS- und SCHtfZENBACHschem Verf. (Dtseh. Easigind. 24. 161 bis 
1(52. 14/5.) Ram.mstedt.

F. R othenbaeh, Wic werden Wanessigbildner eingesauert? Die Inbetrieb- 
setzung erfolgt entweder mit gewohnlichem Essig (Essigsprit) oder mit Weinessig, 
letzterem ist der Vorzug zu geben. In beiden Fallen moglichst frisebes Erzeugnis ver- 
wenden, am besten direkt, nocli warm von den App. Der Einsiiurernngsessig darf nicht 
gekliirt werden, um die Bakterien niebt zu entferneu. Zur Verhinderung von Ver- 
schleimung mit Haudgiissen einsauern. Zur Erreicbung des yorgesehriebenen 
Estraktes und Saure stellt man unter n. Verh:iltnissen auf Seknellessigbildncrn 
Doppel weinessig ber, der mit W. auf Weinessig verd. wird, anderenfalls muB man 
die Maische mit A. und Saure aus Essigsprit so einstellen, daB das fertige Prod.
8—10% Saure enthiilt; let.zterer Weinessig darf nicht verdunnt werden. (Dtscli. 
Easigind. 24. 167—OS. 21/5.) ' Rammstedt.

K arl Huber, Spandau, Yerfahren und Vorrichtung sur Jlerstellung von kohleń- 
saurelialtigen, bierahnlichen Getranken (Malzbrause), soicie von Limonaden, Minerał- 
icasser u. dgl., beaonders fiir Kleinbetriebe. Der Impriignierungsvorgang erfolgt in 
zwei Teilen, indem die FI. zimachst in einer Diise mit C02 angereichert u. dann 
in feiner Verteilung unter verhaItnismaBig geringem Druck mit COj fertig impriig- 
niert wird. (D.S.P. 321936, KI. 6b vom 20/2.1919, ausg. 15/6. 1920.) Mai.

0. Chóneau, Alkohołomctrische Tafeln, aniuendbar au f mit Methylalkohol und 
Benzol vergdllten AthylalJcohol. Die 4 Tafeln lassen durch Best. des scheinbaren 
Alkoliolgehalts und der Temp. das Yoiumen bei einem bestiinmten Gewichte oder 
umgekebrt, den Aikoholometergrad bei 15° und die Starkę des ursprunglichen 
reinen Ałkohols erkenneu. (Buli. A bsoc. Chimistes de Sucr. et Dist. 37. 213—22. 
Dezember 1919.) RttHEE.

Georg K oeder, Zur Bestimmung der Farbentiefc ojpalisicrender Wiirzen. Zur 
Vcrmeidung der bei Benutzung des BRANDschen Colorimeters (Ztschr. f. ges. Brau- 
wesen 22. 251) auftretenden Sehwierigkeiten, sobald triibe, verschleierte oder auch 
nur sckwach opalisierende Fil. vorliegen, benutzt Vf. eine Vorrichtung, die auf den 
eolorimetrischen Studien von W at/p o le  (Ergebn. d. Physiol. 1912; Tgl. LttEHS, 
Ztschr. f. ges. Brauwesen 37. 334; C. 1914. II. 735) fuBt, daS es fiir das Auge 
gleich ist, ob zwei Farben in einer Lsg. gemiseht werden. oder ob die Łichtstrahleu 
die beiden Farblsgg. hintereiuander passieren. Naeli den Verss. des Vfs. ist es 
auch optisch gleichbedeutend, ob eine Triibung in oder binter der Farblśg. auf- 
tr itt  Dementsprechend setzt er hinter die zum Vergleieh dienende BRANPsche 
Lsg. eine Kieselsaureaufschwemmung, von der er vier verschiedene Sturken in mit 
etwas Clilf. konsemertem W. vorriitig hiilt: I. 0,02 g Kieselsaure -(- 125 ccm W.,
II. 0,035 -f- 125, III. 0,05 -f- 125, IV. 0,075 -j- 125 ccm. Mit dieser Skala iet cs 
auBerdem moglich, die Glanzfeinlieit yerschiedener Wiirzen zahlenmaUig festzulegeu. 
(Ztschr. f. ges. Brauereiwesen 43. 156—57. 29/5. [Marz.] Miinchen.) Eammstedt.

XVI. Nahrungsmittel; GenuBmittel; Futtermittel.
W ilhelm  Gerecke. Bie Anwendung non Yakuumapparatcn in der Konscnen- 

industrie, Datlegung derYorzuge der Yakuumapparate gegeniiber d e r  Verwendung
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von offenen Kesaeln, mit Beigabe einer genauen Anleitung zum Kochen von 
Marmelade, Apfel- und Riibenkraut u. Tomatenpuree in aolchen App. Fur Gelees 
und Konfitiiren und zum Einkochen von PreiBelbeeren bieten die App. keine Yor- 
teile. (Konserven-Ind.' 1 920 . 9—10. 8/1. Mainz.) Sp l it t g e k p .e e .

H. Serger, Die Yerioendung gebrauchter WeifSblechdoscn in der Konserven~ 
industrie. Die Wiederbenutzung von gebrauchten Dosen ist aua teehniachen 
Griinden zu yerwerfen. Es hat sich gezeigt, daB die Verzinnung stark zuruckgeht, 
und eine sichere Konaeryierung in gebrauchten Dosen nicht durchfuhrbar ist. 
(Konseryen-Ind. 1 9 2 0 . 187. 3/6. Braunschweig.) Splittgerbee .

Carl Oppenheimer, Ober die Konservierung von Blut. Zu einer zeitwelligen 
Konseryierung des Blutea, das ffir Verwendung zu Niihrzwecken alsdann nach dem 
KEAUSEschen Zerstaubungsverf. in Trockenblut tibergefiihrt wird, eignet sich sehr 
gut schweflige Saure. Zur praktiachen Ausfuhrung werden in 10 1 Blut ca. 83 g 
rcinstes krystallisiertes Natriumaulfit (bezw. ca. 40 g wasserfreies Salz) gel., und 
dann Saure zugesetzt (ca. 52 ccm 38% ig. HC1, 18,2 ccm konz. HjSO*, 49,3 g Wein- 
siiure oder 41,4 g Oxalsiiure). Ein erheblicber Teil des Sulfitions geht, haupt- 
siichHch schon beim Stelien des Blutes, nicht erst beim Zerstauben, in Sulfation 
iiber. (Biochem. Ztschr. 105. 145—54. 20/5. [21/2.] Munchen, G. A. Krause
& Co., A.-G.) Spieg el .

E n tb itte ran g  von Lnpinfen und JEiweipgeioinnung aus Lupincnsamen. Die 
Samcn werden uuyollstśindig geschalt, gespalten, gcdiimpft und mit A. ausgezogen. 
Es lasaen sich wertyolle Arzneistoffe gewinnen. Lupinin  ersetzt in maBigen Dosen 
daa Kaffein. Unyollstandig entbitterte Lupinen haben gerostet einen dem Kaffee 
ahnlichen Geschmack und die gleichen anregenden Eigenachaften. — Nach einem 
Verf. von Ju i.ius P ohl (D.R.P. angemeldct) gewinnt man den EiweiBkorper. Die 
durch Behandlung von Leguminosensamen mit NaCl-Lsg. erhaltenc EiweiBlsgg. 
wird durch Siiuren teilweise in Acidalbumin ttbergefiihrt; dann die Siiure vor- 
sichtig mit Alkali abgestumpft, und die Lsg. mit einer groBeren Menge W. verd. 
Das Conglutin wird durch das ausgefallte Acidalbumin mechaniach mitgcrisscn 
und das ganze EiweiB in grobflockiger, leicht filtrierbarer Form in hochster Aus- 
beute gewonnen. (Brennereiztg. 37. 8558. 8/6.) R ammstedt.

J. A. Le Clerc und C. D. Garby, Perlgraupen, ihre Herstellwng und Zu- 
sammensetzu/ng. Die Vff. haben die Herst. von Perlgraupen naher studiert und 
machen Angaben iiber die Verluste des Komes an Protein, Fett, Rohfaser und 
Asche nach jedem PerlungsprozeB. Die fertige Graupe enthalt gegepiiber dem 
uraprunglichen Korne 75°/0 Protein, S0—85% Fett und Asche und 97— 98% Roh
faser und SiO. weniger. (Journ. Ind. and Engin. Chem. 12. 451—55. 1/5. 1920. 
[8/U. 1919.] Washington, Plant chem. Lab., Bureau of Chemistry.) Grimme.

H. Blaschke, Zur Vermeidung des Zusammenfallens (Schrumpfens) der Fruehte 
bei Dosenkompott. Die Arbeit schildert yom fachtechnisehen Standpunkt aua die 
Aufnahmefahigkeit dea Obates fiir Zuckerlsgg. und gibt praktische Anleitung zur 
Yerhiitung dea Schrumpfens der Fruehte. (Konserven-Ind. 1920. 74—75. 4/3.) Spl.

A. B eythien und H. H em pel, Uber Rangoonbohnen. (Ygl. Pharm. Zentral- 
halle 61. 27; C. 1920 . II. 456.) In 90% von 226 Proben Rangoonbohnen betrug 
der Blauaauregehalt unter 15 mg, in 73% zwiachen 8 und 15 mg, im Hochstfalle 
19,2 mg in 100 g Bolinen. (Pharm. Zentralballe 61. 295—96. 27/5. Dreaden, Chem. 
Untera.-Amt.) Manz.

J. A ngerhansen, Ozalsaure in Bhabarber und die Entgiftung von Rhabarber- 
wbereitungen. Oxalsaure kommt im Rbabarber ais unl. Ca-Salz und ais 1. Alkali- 
verb., yermutlich K-Diosalat, vor. Zur Best. der gesamten u. der in W. 1- Oxal- 
saure yerwandte Vf. das Yerf. von B au (Chem.-Ztg. 42. 425; C. 1918. II. 767). 
Es enthielten 4 Proben Rhabarberstengel und -blatter:

n . 4. 15
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Stengel Biatter
Gesaintosalsiiure ("/o) . . . .  0,39—0,50 0,59—0,72
In W. 1. Oxalsiiure (°/0) . . . 0,23—0,32 0,46—0,51
In W. unl. Osalsaure (%) • • 0,16—0,22 0,13—0,21.

Da freie O-salsaure im Rliabarber nicht Yorkommt, muii die giftige Wrkg., dio 
beim Genusse von Rliabarber beobachtet worden ist, auf die an Alkalien gebundeue, 
in W. 1. O.talaiiuro zuriickgefiihrt werden. Diese Giftwrkg. kann man duieb vor- 
heriges Abbriihen oder Abkochen des Rhabarbers mit W. stark zuriickdriingen, oder 
durch Behandeln mit CaCOa ganz aufheben. Zusatz yon NaHCOs, Na.jCOs oder MgO 
hat dazu keinen Zweck. (Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 39. 81—87. 
15/2. 1920. [26/11. 1919.] Hamburg, Staatl. Hyg. Inst.) ROhle.

Berger, Die Phomskappe zum Komervieren von Yorratssaften. Stulpt man 
eine glaseme Kappe mit einer alkoholgetrankten Watteeinlage iiber den Hals von 
Fruchtsaftflaschen, so halten die sich entwickelnden Alkoholdiimpfe die FI. dauernd 
storii. (Konserven-Ind. 1920. 154. 6/5.) Sp l it t g e r b e r .

J . GrolSfeld, Uber die naturlichen Farbstoffe eon Fruchtgetranken. Die Ar- 
beiten yon R. W il l s t a t t e e  und Mitarbeitem (L ie b ig s  Ann. 408. 15ff.; C. 1915.
I. 735) uber die Farbstofte der PreiBelbeeren, Weintrauben, Heidelbeeren uud 
Malyen eroffnen die Aussicht auf technische Synthese dieser Verbb., nach der man 
fiir Farbung kiinstlicher Erfrischungsgetranke nicht mehr auf artfremde Farbstofte 
angewiesen seL (Ztschr. f. ges. Kohlensaure-Ind. 26. 431—32. 16/6.) Spl .

J . E. B rauer, Kaffeeersatzmittel. Ais besonders aussichtsreich hat zu gelteu 
die Verwendung yon WeiBdomfriiehten, schwarzen Beeren der Ligusterstaude, 
Spargelbeeren, wildeu Weinbeeren, entbitterten Lupinen, Riiben, Kartoffelpiilpe, 
Weintrestern und Brauereihefe. (Konseryeu-Ind. 1920. 21. 15/1. Tuchorze.) Spl .

Die Beschaffenheit dea Kakaos von Nigeria. 8 Proben solcher Bohnen 
wurden eingehend auf ihre Eignung hinsichtlich ihrer gewerbliehen Verwenduug 
untersucht, die bereits sehr erheblich ist. Das mittlere Gewicht von 100 Bohnen 
betrug 89,7—111,5 g, der Gehalt an Schalen 7,8—13,5%; einen Zylinder von 200 ccui 
Inhalt fiillten 95—121 Bohnen. Die geschalten Bohnen enthielten (°/,): W. 4,5—5,3, 
Fett 49,4—53,5, Gesamtalkaloide 1,27—1,80, Asche 2,6—3,0. (Buli. Imperial Inst. 
Lond. 17. 289—94. Juli-September 1919.) ROhle.

H. H a rtrid g e , CO im Tabakrauch. Durch B. von CO - Hamoglobin wird die 
Ggw. yon CO im Rauch yon Zigaretten u. in einem Falle auch im Blut eines Ge- 
wohnheitsrauchers nachgewiesen. (Journ. of Physiol. 53. LXXXII—LXXXIII. 18/5. 
[31/1.*]) ' A r o n .

Ferd. Róseler, Berlin, Backpulver, bestehend aus einer Mischung yon Carbo- 
naten mit getrocknetem und gemahlenem Sauerteig. — Ein etwa 1 °/0 Saure ent- 
haltender frischer Sauerteig ergibt nach dem Trockneu an der Luft bei S—25° eiu 
etwa 1,8% wirksame Saure enthaltendes Pulyer, das auch noch saurebildende Fer- 
mente u. lebensfiihige Hefezellen enthalt. (D.R.P. 322021, KI. 2c vom 4/9. 1918, 
ausg. 16/6. 1920.) Mai.

H. Serger und P. B ieg ler, Fleisch- und Ftsćhkonserven. Mitteilungen iiber 
bemerkenswerte Falle aus dem Jahresberichte 1919 des Laboratoriums der Yersuchs- 
station fiir die Konseryenindustne Dr. S e e g e e  & H e u f e l .  (Konserven-Ind. 1920- 
1S5—S7. 3/6. 193—95. 10/6. Braunschweig.) S p litigeebeb .

J . G. W rig h t, Das Trocknen der Milch. Kurze Erórterung der techn ischen  
Ausfubrung iu Amerika. (Chem. News 120. 173—74. 9/4. [25/3.*] Toronto.) Ruhlk.

P. W aguet, Die wissenschaftlichen Grundlagen des Milchgeuserbes. II .  
Butter. (I. vgl. Rev. des produits chim. 23. 5; C. 1920. II. 539.) Zusammen- 
fassende Erórterung der Vorgange des EntrahmenB und Butterns, der Zus. der 
Butter und Maser milch und der Verarbeitung auf Casein und Milclizucker u. der



Verwertung dieser beiden Erzeugnisse zu Nahrungs- und gewerblichen Zwecken. 
(Rev. des produits chim. 23. 62 — 64. 15/2. Beauyais, Institut Agricole Inter
national.) RtłHLE.

P. W a g a e t , ' Die wissenschaftlichen Grundlagen dts Milchgewerbes. I I I .  Ala 
SchluB der Abhandlung (ygl. Rev. des produits chim. 23. 62; yorsteh. Ref.) werden 
noch die Mikrobiologie der Milch und Fragen wirtschaftlicher Art, wie Ausbeute- 
berechnungen und die gewerbliche Entw. der Milchyerarbeitung erortert. (Rey. 
des produits chim. 23. 115—18. 15/3.) Rt)HLE.

Th. Sabali tschka, Uber die Bedeutwng ton ÓlprejSruckstanden fiir die tierische 
Ernahrung, insbesondere iiber Wert, Ausnutzung und Giftwirkung der Bucheckern. 
Mitteilungen iiber die Zus. u. Verwendung der Bucheckern und das Ergebnis der 
wahrend des Kriege3 unternoininenen Verss. zur Sammlung. Die nach Verss. an 
Kaninchen u. Mausen bestiitigte giftige Wrkg. des Bucheckernmehles, dereń Sym- 
ptome mit denen der Oxalsiiurevergiftung ubereinstimmen, ist yermutlich auf den 
Gehalt an Kaliumdioxalat (bei der untersuchten Probe 0,6%) zuriickzufiihren. Das 
unmittelbar vor Verwendung durch mehrstiindiges Estrahieren mit der fiinffachen 
Menge W. entgiftete, auf einem Tueh gesammelte und ausgeprefite Mehl ist in 
kleinen Meugen ais Futtermittel brauchbar. (Ber. Dtsch. Pharm. Ges. 30. 259—77. 
Mai. [15/4.*] Berlin, Pharm. Inst. d. Uniy.) Manz.

M. W inckel, Entbitterung der Dupinę. Die Lupincn werden 2 Stdn. in 70 
bis 90° warmem W. geweicht, 1 Stde. unter Zusatz yon 1 kg Rohsalzsaure auf 
100 kg Lupinen gekocht und 6—10 Stdn. in reinein flieBcnden W. gewaschen. 
(Technik i. d. Landwirtsch. 1920. Miirz; Ztschr. Ver. Dtsch. Ingenicure 64. 424. 
12/6.) N eid h a r d t .

Walter Dietrich und Hermann Jantzon, Uber die Nahrstoff- und Alkaloid- 
cerluste der nach dem Lohnertschen Entbitterungsuerfahren und durch blofle Wdsse- 
rwig erhaltenen Lupinen. Bei 72-Btund. Auslaugung mit k. W. gingen verloren: 
7,7% organische Substanz, 6,6% Rohprotein, 5% ReineiwciB, 14,6% Rohfett, 18,8% 
N-freie Exiraktstoffe, 26% Alkaloide. Bei der Entbitterung nach L O h n ert gingen 
yerloren: 12,9% organische Substanz, 10,5% Rohprotein, 19,5% Rohfett, 49% N- 
freie Extraktstoffe, 84,3% Alkaloide. Durch bloBes Wiisseru kann eine Entbitte
rung nicht erzielt werden. Die Verff. der Entbitterung nach K e l lk e r  und nach
I-Ohnert lassen ein einwandfreies, proteinreiches Kraftfutter fiir alle Nutztier- 
gattungen erieichen. Da die yollstandige Entbitterung auch nach K ellner  und 
LOhnert nur sehr schwer gelingt, sollten, bei der groBen Empfindlichkeit der 
Pferde gegen Alkaloide, die Gaben an entbitterten Lupinen 1 kg Trockensubstanz 
je Kopf und Tag nicht iibersteigen. (Wchschr. f. Brauerei 37. 203—5. 12/6. 211 
bis 212. 19/6. Berlin, Ernahrungsphysiol. Abt. d. Inst. f. Garungsgewerbe.) Ram.

J. Gertnn, Die Pentosane ais Grundlage zur Ermittlung des Ausmahlungsgrades 
der Jilehle. Die Verwendung der Peutosane hierzu nach P r a n d i  und P e r r a c i n i  
(Staz. sperim. agrar. ital. 50. 391; C. 1918.11.865) ist unzweckmiiBig, weil zu um- 
standlich, teuer u. zeitraubend, u. weil die erhaltenen Werte keine sichere u. scharfe 
Beurteilung gestatten. Die Best. durch die einfache Starkę- und Aschebest. nach 
Vf. (Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 37. 145; C. 1919. IV. 674) ist brauch- 
bar. (Ztschr. f. Uuters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 39. 65—69. 15/2. 1920. [23/11.
1919.] Erlangen, Unters.-Anst.) RDh l e .

H. Serger und P. Biegler, Uber Sterilitdt und Sterilitdłspriifung durch 
Sebriitung bei Dosenkonstrven. Nach kurzer Feststellung der Abtotungstempp. 
und -zeiten fiir Bakteriensporen wird die Anwendung des Brutschrankes zur Fabrik- 
^ontrolle geschildert. Ist eine bebriitete Dose nicht steril, so macht sich dies 
2patestens n;ich 5-tagiger Bebriitung bei 37° dureh deutliche Bombage bemerkbar. 
(Konseryenlud. 1920°75—76. 4/3.) S p l i t t g e r b e r .
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A rthur F o rn e t, JSntspricht die zurzeit iibliche Backpuherpriifung in geniigcn- 
der Weise der wirklichen PraxisV Es wird bestritten, und die Priifung der Back- 
pulver auf Grund eines Backvers,, der einheitlich zu gestalten ist, wozu Vorsćhlage 
gemaeht werden, empfohlen. AuBerdem wird zweckmaBig noch die zurzeit iibliche 
Priifung vorgenommen. (Chem.-Ztg. 44. 345—46. 6/5. Berlin.) Rtrni/K.

0. Liining, Die Berechnung der Trockenmasse in der Milch. Da die Aus- 
fiihrungen von G ir ib a ld o  u . P e l u f f o  (Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmiłtel 
38. 207; C. 1920. II. 94) einige Unklarlieiten oder Uurichtigkeiten zeigen, gibt 
Vf. eine zusammenfassende Darst. des ganzen Gebietes, einschlieBlich der Aus- 
fuhrungen genannter Autoren, die insbesondere den Zusammenhang mit der 
FLEiSCHMANNschen Formel zeigt. (Ztschr. f. Unters. Nahrgs.- u. GenuBmittel 39. 
96-98 . 15/2. 1920. [5/12. 1919.] Braunschweig.) RtłHXF..

Utz, Der Naćhweis eines Wasser zusatzes zur Milch durch die Bestimmung des 
Lićhtbrechungsverm6gens. Es wird die Verwendung des HgClj-SalzsaureserumH 
nach AmbOhl und W eisz (Mitt. Lebensmittelunters. u. Hyg. 10. 53; C. 1919. IV. 
191) empfohlen u. die Darst. und das Arbeiten mit dem Serum eingehend erortert. 
Fur unyerfalsehte Milch liegt die unterstc Grenze der Lichtbrechung dieses Serume 
zurzeit bei 41,0 Skalenteilen. (Milchwirtsehaftl. Zentralblatt 49 . 137—43. 15/5. 
Miinchen, Chem. Unters.-Amt.) RUhle.

XVH. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
R. Oesterłe, Anwendung kiinstlićher Kalte bei der Fabrikation »on Speiscólen- 

Trubungen und bei niedrigeren Tempp. triibende Ólbcstandteile werden mit Vorteil 
durch Abkiihlung auf ca. 0° und nachfolgendes Absitzen, bezw. Filtrieren entfernt. 
(L'Ind. Saponiera 19. 97—98. 30/4.) GniMME.

A. de Waele, Betrachtung einiger Umstande, die die Sauerstoffabsorption von 
LeinSl beeinjlussen. Es wird die Einw. von Luftfeuchtigkeit u. des Lichtes hierauf 
auf Grund yon Verss. erortert. (Journ. Soc. Chem. Ind. 39. T. 48—50. 28/2.) RttHLE.

S. Fachini, Vorschldge fiir die italienisćhc Traubenlternólindustrie. Trauben- 
keme enthalten je nach Herkunft. und Yerarbeitung 8—20% Ol. Praktische App. 
zur Isolierung der Kerne werden beschrieben, Rentabilitatsbereehnungen fiir die 
Ólgewinnung sind beigegeben. PreBol kann ais Speiseol diencn, wiihrend Extrak- 
tionsol nur fur technische Zwecke geeignet ist. (Giorn. di ehim. ind. 2 . 246—50. 
Mai [Marz].') Grimmk.

Giulio Morpnrgo, Die Extraktion von Fett aus Schmutzwasscrn. Beschreibung 
von Fettfangern, ihre Wirkungsweisc und Rentabilitat. Das aus dem Fettschlamm 
gewonnene Fett ist dunkelbraun bis schwarz, fest oder butterartig, enthalt yiel 
freie Fettsiiure, ist yollstiindig yerseifbar, laBt sich aber nur sehr schwer reinigen. 
Besonders der Fakaliengeruch haftet sehr fest. Wabrend eines Jabres ausgefiihrte 
Kontrollanalysen ergaben SZ. 28,5—196,2, VZ. 182,2—217,2, Jodzahl 31,0—50.6. 
(Giorn. di chim. ind. 1. 263—66. Dezcmber 1919. Triest, Handelsmuseum.) GRI-

H. Pomeranz, Das Glycerin und seine Ersatzmittel. Soli das Glycerin ais 
Reduktionsmittel wirken oder Ausfallung des Kupferosyds durch Natronlauge ver- 
hindern, so kann es durch Lsgg. von Starkezucker ersetzt werden. Ais wasser- 
anziehendes Mittel sind Lsgg. von Inyertzucker, iiberhaupt Zuckerlsgg., auch Err- 
thritlsgg. brauehbar. (Ztschr. f. ges. Testilind. 23. 159. 26/5. Berlin-Biesdorf.) SC.

Ju liu s A lsberg, Warmebilanz einer Desłillationsanlage zur Gewinnung von 
Fettsauren aus Baumicollsaatólschleim. Eine praktische, kontinuierliehe Anlage 
wird an einer Figur beschrieben. Rentabilitatsbereehnungen sind beigegeben. 
(Journ. Ind. and Engin. Chem. 12. 490—93. 1/5. 1920. [1/12. 1919], Chicago: 
Illinois.) GRIMME.
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Stahlecker & Co., Stuttgart, Wasch- und Putzmittel aus Soda, Pottasche, 
kohlensaurem Kalk u. Kleesalz oder Osalsaure. (D.R.P. 320949, KI. 8i vom 1/1. 
1918, ausg. 5/5. 1920.) Mai.

Thure Sundberg und Martin Lundborg, Priifung von verschiedenen Methoden 
der Jodzahlbestimmung der Jśette. Es sind die YerfP. von V. Ht)BL, WiJS, H anus  
und W in k le r  yergloichend gepriift worden. Damach hat das Verf. von H anus  
mit dem HttBLsehen am besten ilberein gestimmt. Das Yerf. von WlJS ist ais Ersatz 
des Ht)BLschen weniger empfehlenswert. Audi gegeniibcr dem WiNKLEitschen 
Verf. ist das Verf. von H anu s yorzuziehen. Der Beschreibung des Yerf. von 
H an u s im schweizeriselien Lebensmittelbuche (III. Auflage) fiigen Vff. einige Be- 
merkungen betreffend seiner Ausfilhrung au. (Ztschr. f. Unters. Nalirgs.- u. GenuB- 
mittel 39. 87-95 . 15/2. 1920. [2/12. 1919.] Stockholm.) RttiTLE.

A. F. Joseph, Die Anderung der Refraktionswerte von Fełten mit der Tempe
ratur. Das Verf. von W r i g h t  (Journ. Soc. Chem. Ind. 38. T. 392; C. 1920. II. 
565) bedingt weder groBere Einfachheit noch Genauigkeit u. ist auf der schwerlich 
berechtigten Anuahme aufgebaut, daB der Warmeausdehnungskoeffizient der Ole, 
Fette und Wachse annahernd gleich sei. Es wird deshalb empfohlen, die Tem- 
peraturkorrektur dureh Zuziihlen oder Abziehen von 0,00036 fur jeden Grad vor- 
zunehmen. (Journ. Soc. Chem. Ind. 39. T. 66- 15/3. [22/1.] Khartoum, Wellcome Tro- 
pical Research Laboratories.) RtlHLE.

H. Droop Richmond und G. F. Hall, Bemerkung iiber das Reichert-Meipi- 
Polenskesche Verfdhren. Bei Butter ist die von P o le n s k e  angegebene Zeit der 
Dest. (18—22 Minuten) nicht vou besonderer Bedeutung, bei Cocosfett muB sie 
dagegen genan eingehalten werden. Die Temp., auf die das Destillat abgekiihlt 
wird, beeinfluBt die Ergehnisse nicht bedeutend. (Journ. Soc. Chem. Ind. 39. T. 
80. 31/3. [4/2.*].) RtJHŁE.

O. Dall’Acqiia, Unterscheidung iton Sojaiil au f elektrischem Wege. Vf. bestimmt 
bei O len das mittlere Molekulargewicht im BECKMANNschen Kryoskops in  benzo- 
lischer Lsg., den nD und die elektrische Isolierkraft nach E l s t e r  und G e i t e l . 
Die erhaltenen Werte (bestimmt an Traubenkernol, Maisol undj Sojaol) liegen weit 
genug auseinander, um Sehlilsse auf die Art des Oles zu zielien. (Giorn. chim. 
ap p l. 1. 4 8 — 5 3 . Februar. Padua, Physikal. Inst. d . U niy .) G r im m e .

E. Manzella, Uber die Wertbestimmung von Sulfurdlen. Die VZ. soli min- 
deatens 180, die SZ. hochstens 55°/0 Ólsaure betragen, kann aber nach (Jnterss. 
des Vfs. je nach Herkunft bis zu 60°/o steigen. Osysiiuren 3—6°/,. Bei der Best. 
des Wassergehaltes, der hochstens 2°/0 betragen darf, ist die Methode von groBem 
EinfluB. Ein und dasselbe Ó1 gab beim Trocknen im Wassertrockenschranke je 
nach Versuchsdauer 1,15—l,99°/o> im Lufttrockenschranke bei 100—105° 2,17 bis 
3)39%, bei 110—120° 2,48—5,63°/o- Es soli stets die Versuchstemp. u. -dauer an- 
gegeben werden. (L’Ind. Saponiera 19. 83—84. 16/4. [Marz.] Palermo, Techn- 
Hochschule.) G r im m e .

G. W. Schultz, Die Untersuchung sulfonierter Ole. Unterss. u n d - Yorschlage 
zur Analyse sulfonierter Ole. (Journ. Amer. Leather Chem. Assoc. 15. 283—95. 
Mai.) Lauefmann.

Archibald Campbell, Einheitsccrfahren fiir die Probenahme und die Unter - 
sucharg von Stifen des Handels und von Seifenerzeugnissen. Bericht eines Aus- 
schusses der Amerikanischen Chemischen Gesellschaft iiber Yorschlage hierzu. 
(Journ. lud. and Engin. Chem. 11. 785—88. 1/8. 1919. Cincinnati, Ohio, The Globe 
isoap Company.) B0HLE.
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XVHI. Paser- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose; 
Kunststoffe.

A. J. Turner, Der Einflufi der Atmospharilien auf die Eigenschaften ton Ge- 
weben. Gewebe fur Luftsehiffe und Aeroplane konnen durcli Feuclitigkeit, unter 
Umstanden Bakterien und Licht in Ggw. von Oj yerandert werden. Bemalte 
Stellen an Aeroplanfliigeln waren nicht so angegriffen, wie die unbemalten. Einw. 
von CaHaCI4 ist weniger achiidlich. Eine das Licht fernhaltende Fimisfarbe ver- 
binderte Licbtschaden. Licht mit Wellenliingen iiber 3,660 A.E. wirkt nicht zer- 
storend. Eine Glasplatte, die die Strahlen unter 3,390 A.E. fernhalt, wirkt mehr 
bei Quecksilber- ais bei Sonnenlicht. Fernhalten yon Os aus der Umgebung der 
Faser yerminderte die schadlichc Einw. des Lichtes, hob sie aber nicht auf, Ggw. 
oder Abwesenheit von Feuchtigkeit scheint niebt von Wichtigkeit zu sein. Verss. 
in tropischem und subtropischem Klima an regenreichen und regenlosen Orten 
werden mitgeteilt. Behandeln mit Ol setzt bei Seide die Schadigungen durch 
Atmospharilien herab, das Verf. ist aber fiir Heereszwecke ungeeignet. Auch 
Wasserdichtmachen mit Kupferosydainmoniak wird nicht empfoblen. Auch Be
handeln mit Bitumen hat Nachteile, Behandeln mit basischem Tonerdcacetat lieB 
wesentliche Vorteile nicht erkennen. Yersuchsergebnisse mit yerschiedenen Faseni 
werden mitgeteilt. (Journ. Soc. Dyers Colourists 36. 165—72. Juni.) SOvern.

Wilhelm Eadeloff, Berlin, Gewinnung ton Spinnfasern aus JRapsstroh. Das 
Eapsstroh laBt sich leicht aufschlieBen, u. die gewonnenen Fasern sind besonders 
fcin, weich u. fest; sie haben Seidenglanz. (D.E.P. 320909, KI. 29b yom 23/S. 
1918, ausg. 29/4. 1920.) Mai.

Georg Kiinzel, Crimmitschau i. S-, Vcrfahre.n zur Entfernung des 1‘jlanzm- 
leimes ton Schmellen (Schmielen. Aira) und ahnlichen schwer aufschliefibaren Faser- 
pjlanzen, dad. gek., daB das Fasergut mit Alkalien behandelt, gewaschen und im 
nassen Zustande durch Schlagen mechanisch bearbeitet wird. — Durch Anwendung 
einer geeigneten Schlagmaschine wird die Zerstorung der Faserlange yermieden.
D.E.P. 321672, KI. 29a yom 11/8. 1918, ausg. 4/6. 1920.) Mai.

Gnido Colombo, iMethode zum Wasserdichtmachen ton Geweben aus Ganzwolle 
und Mischungen aus Wolle wid Seide. Stoffe aus Wolle oder Mischungen yon 
Wolle und Seidenabfallen lassen sich durch 1/2-stundige Behandlung mit feuchtem 
Dampf yon 90—100° praktisch wasserdicht machen. Ein geeigneter App. wird 
beschrieben. (Giom. di chim. ind. 2. 234 — 37. Mai. Mailand, Lab. fur Seiden- 
unters.) Grimme.

L. Buchbinder, Wien, Verfahren zum Fctt- und Wasserdichtmachen ton Papp 
mit Hilfe ton Leim und einem leimfallenden Mittel gemaB Pat. 306028, dad. gek., daU 
man die mit einer einen Fiillstoff enthaltenden Leimfallung iiberzogene Pappe nacli 
dem Trocknen mit einer mit ZinkweiB u. Formaldehyd yersetzten Mischung einer 
gesattigten Lsg. yon Tannin u. Marz in Spiritus u. ein Trockenmittel enthaltenden 
Firnis bestreicht. — Das Verf. dient auch zum Wasserdichtmachen von Papier 
und Papiergewebe. (D.E.P. 316527, KI. 55f yom 19/3. 1919, ausg. 22/11. 1919; 
Zus.-Pat. zu Nr. 306028.) MAI.

W illy Hacker, Das Sengen, Liistrieren wid Dampf en des Garnes. Um den 
Flaum an der Oberflache gleichmaBig abzusengen und ein glattes, glanzendes Aus- 
sehen zu gebcn, wird das Garn mit einer Geschwindigkeit von 700—800 mm in 
der Sekunde durch eine Flamme gezogen. Beim Liistrieren trankt man mit einer 
klebrigen Fliissigkeit und behandelt mit umlaufenden Biirsten oder polierten Walzen- 
Durch Diiinpfen erhalt das Garn groBere Weichheit und yerliert die Neigung zum 
Aufdrehen. (Ztschr. f. ges. Textilind. 23. 173. 9/6.) S0YEEN.
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K u rt Brass, Eeimisehe Gespinstfasern und ihre Verarbeitung. (Fiirber-Ztg. 31. 
124—28. 1/6. 133—37. 15/6. — C. 1920. IV. 94.) S O v e r n .

Leo Vignon, Widerstand von Geweben gcgen die Ein/lusse der L uft und gegen 
ultrai-ioktte StraTilen. Es wurde ein Gewebe aus Schappe-Seide (100 g pro qm) 
und ein Leinengewebe (110 g pro qm) liingere Zeit der Einw. des Sonnenliebtes, 
trockener Warme, feuchter Wiirine. Feuchtiglceit und Sonne, Feuchtigkeit und Dunkel- 
heit und vou ultravioletten Strahlen ausgesetzt. Dann wurde die Abnahme des 
Widerstandes gegen mechanische Beanspruchungen gemessen. Es ergab sich, daB 
die G-ewebe tierischen Ursprunges bestiindiger sind. Dies ist darauf zuriickzufuhren, 
daB das Cellulosemolekiil gegen Hydrolyse weniger widerstandsfiihig ist ais das 
Albuminmolekul. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 170. 1322—24. 31/5. [25/5.].) Me y .

Deutsche G asgliihlicht Akt.-Ges. (Auergesellschaft), Berlin, Verfahren zum 
Beschweren von Seide, dad- gek., daB die mit Beschwerunggsalzen getriinkte Seide 
nach dem Trocknen mit alkal. wirkenden, gegebenenfalls mit indifferenten Gasen 
verd. Gasen behandelt wird. — Die Erschwerung steigt auf ungefiihr das Zwei- 
einhalbfache fiir jeden Zug, da das gesamte Sn ais Hydrat in der Fascr fmert 
wird. (D.E.P. 320 783, KI. 8m vom 23/5. 1917, ausg. 29/4. 1920.) Ma i .

Schulz, Asbest in  der Kricgsmrtsćhaft. Es konnte u. a. mit Erfolg Deutscb- 
Asbest zu Warmeschutz in Form sogenannter Wellpappen yerwendet werden. 
(Technik u. Wirtschaft 13. 28—41. Januar.) N e id h a r d t .

E ntw urf eincs vom Yerein der Zellstoff- und Papier- Ghcmiker und -Ingenieure 
aufgestclltcn Merkblattcs iiber Begriffsbestimmungen von Papierrohstoffen, insbesondere 
Zellstoffcn. Herst., Eigenschaften und Verwendungsweisen sind genau bezeichuet. 
(Wchbl. f. Papierfabr. 51. 1697—99. 19/6.) SOv e r n .

K irchner, Leistungskoeffizienten c und Verdampfungsffihigkciten d der Trocken- 
apparate der Papiermaschinen. Formeln fiir beide GroBen werden abgeleitet. 
(Wchbl. f. Papierfabr. 51. 1491—92. 29/5. [1/4.] Chemnitz.) S O v e r n .

C. G. Schwalbe, Chemische Vorgdnge bei der Stoffmahlung im Hollander. Durch 
Einw. von Saure auf Pflanzenstoffe entstandene Cellulosedextrine und Hydrocellu- 
losen gehen durch mechanische Bearbeitung in Zellstoffsehleim iiber. Will man 
chemische Veriinderungen im MahlprozeB nachweisen, so ist nicht nur die wss. FI. 
auf Zucker zu untersuchen, auch das Fasermaterial muB durch Feststellung des 
Reduktionsverm6gens auf chemische Veranderungen gepriift werden. Bei der Mali- 
lung kann auBer Hydrolyse auch Oxydation durch LuftsauerstofF eintreten. Die 
Schleimb. hiingt von der Art der Zellstoffe und der Mahldauer ab. Von beiden 
Faktoren kann man sich durch Zusatz von Kunstschleim unabhiingig maehen. Die 
Glasigkeit der Zellstoffe laBt sich durch Kalkbehandlung herabdrucken. Die Er- 
mittlung des 0/„-Gehaltes an Schleim im Papier wird beschrieben. (Wchbl. f. 
Papierfabr. 51. 1486-89. 29/5. [6/5.] Eberswalde.) SU v e r n .

Judson A lbert De Cew, Montreal, Canada, und R obert M arz, London, 
Yerfahren und Yorrichtung zur Herstellung schwacher, freies Harz enthaltender 
Losungen von Harzseife durch Emulgieren im Wasser, dad. gek., daB die Harzseife 
in einem geschlossenen Behiilter auf mehr ais 100° erhitzt und durch den so ent- 
stehenden Druck durch ein engmaschiges Sieb in fein verteilter Form ausgetrieben 
und in W. eingespritzt wird. — Man erzielt klare Lsgg., die nur 2°/0 feste Be- 
standteile entlialten, (D.E.P. 322145, KI. 55 c vom 14/3. 1915, ausg. 21/6. 1920.) M.

R-r, Fadenpapier. Die Verwendungsarten durch Faden oder Drahte yerstarkter 
Papiere sind aufgeziihlt. (Kunststoffe 10. 86—89. April.) Suvern .

W erner Schm idt, Elberfeld, und E m il H euser, Darmstadt, Yerfahren zum 
Leimen, Wasserfestmachen. Appretieren usto. von Papier, Gewebe u. dgl. gemaB 
Patent 296124, dad. gek., daB man den Papierbrei oder das Gewebe mit einer 
Teerseifenlsg. yersetzt, welche durch Verseifen des mit W. ausgelangten Holz- oder
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Braunkohlen- oder Steinkohlenteers gewounen wurde. Man kann auch die schad- 
lichen sauren Stoffe durch Dest. aus dem Teer entfernen, Bowie eine Teerseife 
yerwenden, die durch unyollstiindige YerBeifung des Teers erzeugt wird. (D.R.P. 
321232, lÓ. 55c yom 15/3. 1918, ausg. 25/5. 1920; Zus.-Pat. zu Nr. 296124; C. 1917.
I. 463.) Ma i .

Heinrich Gethe, Dusseldorf, Verfahren zur Wiedemutzbarmachwng von mit 
Tinte beschriebenem Sclireibpapier■ Das Papier wird nacheinander durch vier Bader 
gefiihrt, von denen das erste und dritte Bad Oxalsaure, das zweite Bad uber- 
mangansaures Kalium und das yierte Bad Aluminiumsulfat enthiilt, worauf das be- 
handelte Papier durch h. Walzen gegliittet wird. (D.R.P. 321545, KI. 55b yom 
26/7. 1919, ausg. 31/5. 1920.) M a i.

Oscar Kansch, Das Ein- oder Abdampfen von Zellstoffablaugen. Zuaammen- 
stellung aus der Patentliteratur. (Papierfabr. 18. 439—44. 11/6.) S(Jvern.

Siegfried Herzberg, Charlottenburg, Vcrfahren zur Verivertung der bei der 
Aufschliefiung von Stroh erhaltenen Koćherablaugen nach Patent 319068, dad. gek., 
dafi man den Elektrolyten (Kocherablauge) oder wenigstens den anodisch zu ver- 
wendenden Anteil in k. Zustande mit etwas Mineralsaure oder BiBulfat yersetzt 
und auf ungefiihr 70° erhitzt, worauf die so yorbehandelte Kocherablauge nach 
Abfiltrieren der ausgeschiedenen organischeu Substanzen elektrolysiert wird. — 
Die ausgefallte Ligninsaure kann yerwertet werden, uud bei Anwendung yon Koch- 
salzlsg. ais anod. Elektrolyten kann man das erzeugte Chlor in mit Kalkmilch 
yorbehandelten Hacksel zur starkeren Aufschliefiung einleiten. (D.R.P. 321453. 
KI. 55 b yom 28/3. 1919, ausg. 31/5. 1920; Zus.-Pat. zu Nr. 319 068; C. 1920. II. 
813.) M ai.

Karl Hellner, Falun, Schweden, Zellsto/fdrehkocher mit aufierhalb des Kochers 
angeordneten HeisMrpern zum indirekten Erhitzen des Kochgutes. Die auBerhalb 
des Kochers mit inneren Heizrohren fiir den durchstromenden Heizdampf ver- 
sehenen Heizkorper laufen zusamuien mit dem Kocher um und gestatten wahrend 
der Drehang des Kochers das freie Durchstromen der Kochfl. an den Heizflachen 
entlang. (D.E..P. 321501, KI. 55b vom 20/5. 1919, ausg. 7/6. 1920. Schwed. 
Prioritat 28,5. 1918.) M ai.

Benno Borzykowski, Cleveland, Ohio, Verfahren zur Herstellung von Jciinst- 
lichen Textilgebilden aus Losungen eon Cellulose oder anderen plastischen Massen,
1. dad. gek., daB die Lsg. zwischen einer glatten Unterlage und den Grayieruugen 
einer auf der Unterlage aufliegenden Walze hindurchgefuhrt und in der dabei er
haltenen Gestalt durch eine Fallfl., mit der die grayierte Walze benetzt ist, oder 
durch Anwiirmen der grayierten Walze zum Erstarrcn gebracht wird. 2. Verf. 
nach 1, dad. gek., daB der Fallfl. zur Erzielung besonderer Verzierungeu beliebig 
gefarbter Faserstaub, Talkum, Metallpulver u. dgl. beigemengt werden. — Hierdurch 
ist es moglich, Gebilde yon beliebiger Dicke herzustellen; auBerdem ist die Fabri- 
kation dadurch yerbilligt, daB nur eine grayierte Walze von geringem Durchmesser 
erforderlich ist, welche auch schnell ausgewechselt werden kann. Zeichnung bei 
Patentschrift. (D.R.P. 321857, KI. 39a yom 9/10. 1913, ausg. 15/6. 1920- Prioritat 
[Schweiz] yom 9/10. 1912.) S c h a k f .

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
Brennstoff fur Innenverbrennnngsmaschinen. An Stelle yon Petroleum- 

abkommlingen sind Bzl. und A. yerwendet worden. Jenes ist in der Erzeugung 
beschrankt, dieser hat den Nachteil geringen Dampfdruckes und der B. yon Essig- 
saure, wenn er in der Maschine mit Luft zum Erplodieren gelangt. In Siidafrika 
ist an Stelle des reinen A. der sogeii. „Natalit1* aufgekommen, der neben 54% A. 
noch enthalt 45% A. und 1% Trimethylamin. Der A. erhoht den Dampfdruck
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und den Brennwert; das Trimetbylamin dient zum Neutralisieren der Essigsaure 
und ais Vergallungsmittel fiir den A. Es ist yorteilhalter ais NHS hierzu zu ver- 
wenden, da es einen geringeren Kp. hat u. sich weniger leicht ais dieses aus dem 
Brenustoff abscheidet. (Engineering 109. 150. 30/1.) Rt)HLE.

Pnre Coal Briquettes Limited, Cardiff, Wales, Engl., Yerfahren zur Herstellung 
von Briketts, bei welchem Kohle in Wasser zu einem Brei gemahlen wird, der unter 
gleichzeitiger Ausscheidung eines Tciles seines Wassergehaltes zu Briketts rerdichtet 
wird, die dann erhitzt und darauf einem hohen Bruck ausgesetzt werden. Zwischen 
den beiden Verdichtungsvorgangcn werden die Briketts durch einen Tunnel ge- 
leitet, an dessen Eingang eine unterhalb des Wasser-Kp. liegende Temp. von bei- 
spielsweisc 80°, und an dessen Ausgang eine Temp. herrscht, welche in der Niihe, 
jedoch unterhalb des Zersetzungspunktes der zur Herst. der Briketts verwandten 
Kohle liegt. (D.E.P. 320794, KI. lOb vom 25/1. 1914, ausg. 30/4. 1920.) M ai.

W. H. Patchell, Betriebsfiihrung einer Gtneratorgasanlage mit Nebcnproduklen- 
gemnnung. Es wird eine Anlage der H o f f m a n n  Manufacturing Company, Ltd., 
zur Lieferung von Kraf-c und Wiirme an Hand von Abbildungen nach Einrichtung 
und Betriebsfiihrung erortert. (Engineering 109. 529—31. 16/4. 562—64. 23/4. 
[11/3.*].) U U h le.

Heinrich Koppers, Essen, Ruhr, Vorrichtung zur Behandlung von Koks nach 
dem Ausstoflcn aus Kammerófen durch Trennen des Feinkokses von dem grob- 
stuckigen Koks in gliihendem Zustand nach Pat. 320322, 1. gek. durch eine vor 
den Ofen yerfahrbare, mechanisch angetriebene Siebyorrichtung, dereń Forder- 
•geschwindigkeit imYerhiiltnis zurAustrittsgeschwindigkeitdesgliihendenKokskuchens 
zerstort wird, um eine wirkungsyolle Absiebung zu ermoglichen. — 2. Vorrichtung 
nach 1, gek. durch eine frei pendelnd aufgehiingte Klappe, die sich gegen den 
oberen Teil des Kokskuchens legt, um sein Uberkippen zu yerhindern. — Zeich- 
nung bei Patentschrift. (D.E.P. 321658, KI. lOa vom 24/10. 1916, ausg. 10/6.
1920. Zus.-Pat. zu Nr. 320 322; C. 1920. IV. 54. Liingste Dauer: 12/9.1931.) Schabf.

Marie C. Stop es, Uber die vier sichtbaren Bestandteile in geschicliteter bitu- 
minoser Kohle. Studien uber die Zusammensetsung von Kohle. Nr. 1. An Hand 
von Proben aus der Hamstead Grube (Birmingham) sind die vier Arten von Kohlen, 
aus der sich n. Steinkohle zusammensetzt, unterschieden in : [1.] JEusain, [2.] Burain  
(entsprechend Mattkohle), [3.] Clarain (entsprechend Glanzkohle) und [4.] Vitrain 
(mit muscheligcm Bruch). Bei direkter Einw. auf die photographische Platte wird 
der Unterschied dieser yier Bestandteile ohne weiteres sichtbar. Bei Behandeln 
“ut 10°/oig. KOH in W. -j- doppeltem Volumen 50°/oig. A. schwillt [4.] an und 
wird so weich, daB es mit dem Messer sclineidbar wird. Bei Behandlung mit konz. 
HN08 einigen Tropfen HC1 wahrend einer Woche, Trocknen und Neutralisieren 
und nachfolgendem Eintrag in groBere Mengen W. geht [4] rollkommen in Lsg. 
unter intensiyer Dunkelfarbnng des W., [3] lost sich unter Zuriicklassung eines ge- 
ringen Ruckstaudes, der bei [2] und [1] immer groBer wird, wahrend die Fiirbung 
de3 W. nachlaBt. Beim Betrachten der Riickstande u. Mkr. zeigen sie wesentliche 
Unterschiede. Mkr. Schnitte der Kohle im rohen Zustande zeigen bei [1] die Zell- 
struktur des Holzes, aus dem es gebildet ist, bei [2] eine kornige M. von runden 
und vieleckigen, meist schwarzlichen und durchscheinenden Bruchstiicken im Ge- 
misch mit charakteristischen Sporen. [3], das die besten Schnitte liefert, zeigt die 
mannigfaltigsten Triimmer aus Gewebeteilen, Sporen und Harzkorpern, wahrend 
von [4] kaum groBere Schnitte zu gewinnen sind, und keine Struktur zu erkennen 
ist- (Proc. Royal Soc. London. 90. Serie B. 4 7 0 -8 7 . 15/5. 1919. [22/8. 1918] 
London.) . S c h k o th .

Prederick Vincent TidesweH und Eichard Vernon Wheeler, Eine che- 
nische Untersuchung der gestreiften bituminósen Kohle. Untersuchungen Uber die



198 XIX. B r e n n s t o f f e ;  T e e r d e s t i l l a t i o n  u sw . 1920. IV.

Zusammensetzwng der Kohle. Die von Stopes (Proc. Royal Soc. London. Serie B. 
90. 470; vorateh. Referat) in der Steinkohle der Hamsteadzeche unterschiedenen 
vier Schichten wurden sorgfiiltig yoneinander getrennt u. auf ihr Verhalten gegen 
Estraktionsmittel und Jod untersucht; femer wurden die gasformigen u. fl. Prodd. 
der Dest. bestimmt. Die erlialtenen Ergebnisse, die im einzelnen im Original nach- 
zusehen sind, zeigen fiir Vitrain, Clarain und Durain nur gradweise Unterschiede, 
und zwar nehmeri' Feuchtigkeit, O-Gehalt u. der Grad der Einw. von Losemitteln, 
alkoh. KOH, Jod und Hitze in der angefiihrten Reihe ab, wiihrend Aschen- und 
C-Gehalt zunehmen. Diese recht bemerkenswerten Unterschiede in unmittelbar 
benaelibarten Schichten desselben Flozes sind aber nur quantitativer Art, denn 
wesentlich yerachiedene Typ en ehemischer Verbb. konnten in den einzelnen Schicbten 
nicht nachgewiesen werden. Es ist ził yermuten, daB die Unterschiede in dem 
Mischungsyerhiiltnis inerter und reaktiyer Bestandteile begrundet sind; setzt man 
die Menge reaktiyer Stoffe im Vitrain gteicb x, so wurde Clarain 0,9x und Durain 
0,7x dayon enthalten. (Journ. Chem. Soc. London 115. 619—36. Juni. [30/4.] 1919. 
Eskmeals, Home Office Esperimental Station.) F ranz.

R udolf Lessing, Das Yerlialten der Bestandteile gestreifter bituminiiscr Kohlen 
betm Verkoken. Untersućhungcn iiber die Zusammensetzwng der Kohle. Vf. hat die_ 
vier yon S t o p e s  featgestellten Hauptbestandteile der gestreiften bituminosen Kohle: 
Fusain, Durain, Clarain und Yitrain im AnsehluB an dereń chemische Unters. 
(T id e s w e l l , W h e e l e r , Journ. Chem. Soc. London 115. 619; yorstehendes Ref.) 
auf ihr Verhalten beim Verkoken untersucht. Die Ergebnisse sińd in Tabellen, 
Kuryen und Photogrammen dargestellt. Fusain yerandert weder bei 600t>, noeh bei 
900° iiuBerlich sein Aussehen und gibt keinen zustammenhiingenden Koks. Durain 
yerhalt sich bei 600° ebenso und liefert auch bei 900° noch keinen sehr festcn 
Kokskuchen. Clarain liefert bei 900° schon einen deutlich zusammengeschmolzenen. 
festen braunliehen Koks. Yitrain liefert einen gut gesinterten, aber weniger festen, 
schwammigen, silberwciBen Koks. Durain liefert yiel mehr Koksriickstand ais 
Clarain und Vitrain, Vitrain etwas mehr ais Clarain. Bei 900° liefert Durain 
bcdeutend mehr freien Kohlenstoff, ais Clarain und Vitrain, bei 600° dagegen liefert 
Durain gar keinen Kohlenstoff, wiihrend bei Clarain und Vitrain nur die Mengen 
etwas geringer sind. Die Gasausbeute ist bei Clarain und Vitrain ziemlich gleich 
und immer groBer ais bei Durain. (Journ. Chem. Soc. London 117. 247—56. Marz- 
[3/1.] High Holborn, Southampton House.) Posnep-

Oil & Carbon Products, Ltd., London, Verfahrcn zur Abscheidu-ng kondensier- 
barer fluchtiger JProduTcte aus festem, kohlenstoffhaltigem Materiał durch Erhitzen 
des letzteren und Abkuhlung der entwiclcelten Diimpfe durch Uberfiilirung in eine 
kaltere Zone, dad. gek., daB die in irgendeiner Zone yon mehreren Zonen Yer
schiedener Temp. aus dem Materiał in der Retorte entwickelten Diimpfe durcWBe- 
riihrung mit einem verhaltnisma£ig kiibleren Teil des Materials in einer anderen 
Zone innerhalb der Retorte kondensiert und am Zuriicktreten in eine yerhiiltnis- 
mSBig heiBere Zone yerhindert werden, wodareh in der Retorte kondensiertes 
fliicbtiges Materiał erbalten wird und in 11. Form daraus abgezogen werden kann.
— Dadureh wird die Anwendung besonderer Kondensationsapp. fiir die kondcn- 
sierbaien fliichtigen Prodd. ungiiltig gemacht. Vier weitere Anspriiche nebst 
Zeichnungen in Patentschrift (D.R.P. 321200, KI. 12r yom 8/1. 1914, r.usg. 29/5. 
1920.) SCHARF-

R obert M aclaurin, Cambusbarron, Engl., Verfahren und Yorrichtung ~vt 
Yerarbeitung bituminosen Brennstoffs hauptsachlich auf Gasole und Anunoniak, dad- 
gek., daB hocherhitztes, wasserstofFhaltiges Gas durch den Brennatoff geleitet wirdi 
wobei in der NH3 erzeugenden Schicht des Brennstoffs eine von unten nach oben 
yon. ungefabr 700 auf ungefiihr 500° abfallende Temp. erzeugt wird, und das Brenn-
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materiał dann oberhalb dieser NHS erzeugenden Schicht entgast wird, wobei sicb 
die freiwerdenden Ole an der Behalterwandung und dem kiibleren Teil des Brenn- 
stofFs nieaerschlagen und dann in geeigneter Weise an der Nd.-Zonę gesammclt 
and abgezogen werden. Ferner konnen die Ole auf yerschiedenen Hohenlagen 
der Entgasungskaminer gesammelt und abgezogen werden, so daB sie gewisser- 
maBen yorfraktioniert werden, wobei die schwercren Ole an niedrigeren Stellen ab
gezogen werden ais die leiebteren. Zu diesem Zweek wird der Generator im 
Innern an yerschiedenen Hohenlagen mit Absatzkanalen yerseben zum Auffangen 
der destillierten und dann kondensierten Ole, aus welclien Kaniilen dann die Ole 
in geeigneter Weise abgezogen werden. Zeichnung bei Patentschrift. (D.R.P. 
321620, KI. 12r vom 16/7. 1914, ausg. 9/6. 1920. Prioritat [England] vom 28/10. 
1913.) SCHAKF.

Tetralin-G. m. b. H., Berlin, Losungs-, Trennungs- und Extraktionsmittel fur 
die festen Bestandteile des Tecróls, bestehend aus hydrierten Naphthalinen fiir sich 
oder in Verb. mit anderen Stoffen. — Es wurde gefunden, daB die fl. Hydro- 
naphthaline, insonderheit das Tetrahydronaplithalin, und die hohercn Hydrierungs- 
prodd. schon bei der geringen Erwarmung auf etwa 0—30° erhebliche Mengen yon 
Naphthalin, bei holierer Temp. Naphthalin in jedem Verhiiltnis zu losen Yermogen. 
(D.R.P. 301651, KI. 12 r yom 23/4. 1916, ausg. 8/6. 1920.) S c h a e f .

Edward Albert Mitchell, London, GasdrucJcrcgler. Die Erfindung bezieht 
sich auf Gasdruckregler, bei dem ein Ventilhebel der auf einer Seite der Regler- 
achae drehbar gelagert ist und iiber diese Achse hinausragt, durch einen kiirzeren 
Hebel mit dem Membranhebel yerbunden ist, um eine Bewegungsyerkleinerung u. 
eine KraftyergroBerung zu bewirken. Durch die Erfindung wird eine durch eine 
Spindel und Fiihrung gesteuerte Bewegung der Membran bezweckt. Zeichnung 
bei Patentschrift. (D.R.P. 322147, KI. 4c yom 26/3.1913, ausg. 21/6.1920.) S c h a r f .

Cr. Grube und B. Bulk, tfber die technisćhe Gewinnung des gelbert Blutlaugen- 
salzes aus ausgebrauchter Gasreinigungsmasse. Beim Aufschlufi der Gasreinigungs- 
masse mit Kalk durchschreitet nach den Unterss. der Vff. die Ausbeute an 1. 
Calciumferrocyanid mit wacbsendem Kalkgehalt ein Masimum; ein zu groBer Uber- 
schuB wirkt ungiinstig auf die Ausbeute. Die Ursache ist die B. des wl. Doppel- 
salzes 2 CaFe30 4 • GaaFeCy6 • xHjO. Dieses ist auch die Ursache, daB bei giinstigstem 
Ca-Gehalt der ausgelaugte Ruckstand noch 1—2% unl. Ferrocyanid enthalt. Auch 
fiir die AufschluBtemp. wurde ein Optimum gefunden, da mit steigender Temp. ein 
wachsender Bruchteil des Berliner Blaues in Rhodancalcium ubergeht. Die Aus- 
bcutesteigerung durch Zusatz yon H,S oder S-Verbb. nach P e t r i  beruht auf einer 
jJerlegung des Doppelsalzes durch Uberfuhrung des Ferrihydrosyds in Ferrosulfid. 
Die Ausbeute kann yerbessert werden, indem man bei Ggw. yon W. und bei 
hoherer Temp. Luft durch das AufschluBgemisch blast. Der Luftsauerstoff bildet 
Ms Calciumsulfhydrat und S Calciumpolysulfid, das Ferrihydrosyd in Ferrosulfid 
tiberfuhrt. (Ztschr. f. angew. Ch. 33. 141—44. 8/6. [6/4.] Stuttgart, Techn. Hochsch., 
Lab. f. physik. Chem. u. Elektrochemie.) J u n g .

Wilhelm Schwarzenauer, Helmstedt, Verfahren zur Verwendung breiiger oder 
schlammiger, kóhlenstoffhaltiger Stoffe durch thermische Prozesse. Die Warmeeinw- 
auf das zu behandelnde Gut erfolgt durch unmittelber in diesem unterhaltene 
Peuerung. Man laBt z. B. unter Torfbrei oder Kanalisalionsschlamm eine mit einem 
geeigneten Brennstoff und eingepreBter Verbrennungsluft gespeiste Flamme brennen. 
(D.R.P. 30 0 558, Kl. lOb yom 6/9. 1916, ausg. 17/11. 1919.) M ai.

Zeller & Gmelin, Eislingen a. Fils, Wiirttbg., Verfahren zur Geicinnung von 
Ol aus Schiefer und anderen bitumindsen Gesteinen in drehbaren, yon auBen ge- 
heizten Retorten unter Einleitung yon W.-Dampf oder anderen sauerstofffreien 
Gasen, dad. gek., daB das Gestein derart abgeschwelt wird, daB w a b re n d  des ge-
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samten Schwclprozcssea die Temp. dca zugefiihrten, stark uberhitzten W.-Dampfes 
oder Gases um etwa 50° hoher ist ais die Temp. des abzusehwelenden Gesteins. — 
Um die durch die Zersetzungsdest. an den stark uberhitzten Wanden der Rctorten 
auftretende Zerstorung des Schmieroles zu yermeiden, ist man zur Einfiihrung des 
Drebofens gelangt. Wie die Verss. gezeigt haben, kann nun die Ausbeute im 
Drehofen durch Einblasen von iiberbitztem Wasserdampf wesentlich gesteigert 
werden. Durch die Zersetzlichkeit des sehr temperaturempfindliehen Schieferoles 
ist hierbei der Uberhitzung des Wasserdampfes eine obere Grenze gezogen. (D.R.P. 
321870 , KI. 12 r  vom 23/8. 1918, ausg. 11/6. 1920.) SCHAEF.

Charles F. Mabery, Der Einflufi der Zusammensetzung des Erdóls' au f seine 
tećhnisćhe Yerwendung. Nach allgemeiner Besprechung der Unterschiede in der 
Zus. der yerschiedenen W . von Erdol werden die einzelnen Gruppen yon Bestand- 
teilen (gesattigte, ungesiittigte KW-stofFe der Fettreihe und der aromatischen Beihe, 
KW-stofFe mit geringerer und hoherer Viscositat, O-, N- und S-Verbb.) besonders 
mit Hinsicht auf die Vervvendung der Prodd. behandelt. AnschlieBend werden 
nahere Angaben iiber die Ohioole gemacht, die ubliche Art der Raffiuation des 
Erdols, die Erzeugung und Verwendung des Gasolins und der Leichtole, sowie die 
Verwertuug yon Schiefer und anderen bituminosen Prodd. fiir die Herst. yon Olen 
erSrtert. (Mining and Metallurg. 1920 . Nr. 158. Abschnitt 34. 1—14. Febr.) D itz .

Ed. W. Albrecht, Einige Erfahrungen iiber die Aufarbeitung der Abfall- 
produlcte in der Erdolindustrie. Bericht iiber die Aufarbeitung der Abfallprodd. 
in einem rusaischen Mineralol werk. (Chem.-Ztg. 44. 2S2. 10/4. Dortmund.) JcNG.

C. Biel, Die lieibung in Gleitlagern bei Zusate von Vdltolol su Mincralol und 
bei Veranderung der TJmlaufzahl und der Temperatur. Vf. miBt in melireren Ver- 
suchsreihen die Lagerreibung bei Verwendung yon einem Mischol aus Mineralol 
und Voltolol und bei Verwendung yon reinem Mineralol. Aus den Ergebnissen 
(Kuryen) wird geschlossen: Die Lagerreibung ist nicht von der Zahigkeit, sondern 
von anderen noch nicht genau erforschten Eigenschaften der yerschiedenen Olsorten 
abhangig. (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 64. 449—52. 19/6. 483—S5. 26/6. Karlsruhe.) Nei-

Henry M. Wells und James E. Sonthcombe, Die Theorie und Praxis des 
Sćhmierens-. Der „Keim“vorgang. Es sollte zunachst die Ursache fur die ersicht- 
lich hohere schmierende Wrkg. der Fettsiiureglyceride im Gegensatz zu den Mine- 
ralolen erforscht und ferner eine Erklarung fiir die ais „0ligkeit“ oder „Korper" 
bezeiehnete besonderc Eigenschaft der Schmiermittel gesueht werden. Bei der 
Best. der Oberflaehenspannung eines Schmierols gegen W. nach D o n n a n  (Ztschr. 
f. physik. Ch. 31. 42; C. 1900. I. 243; ygl. Boys, Jouin. Soc. Chem. Ind. 39. 
T. 58; nachst. Ref.) zeigte sich, daB diese Spannung bei den pflanzlichen und 
tierischen Ólen yiel geringer ais bei den Mineralolen ist, und zwar wegen ihrea 
Gehaltes an freien Fettsauren; neutralc Glyceride besitzen eine ahnliche Ober- 
flachenspannung wie Mineralole; Zusatz yon vei'hiiltnisma£ig wenig freier Fettsiiure 
zu einem mineralischen, pflanzlichen oder tierischen Ol yermindert die Oberflachen- 
spauniing. Yff. glauben hierdurch die ais „01igkeit“ oder „Korper*1 bezeiehnete 
Eigenschaft der Schmiermittel liinreichend erklart; durch die Verminderung der 
Oberflaehenspannung wird die Unterbrechung der sehmierenden Schicht dureb 
Zerreifien yerhindert u. somit die Schmierwrkg. wirksamer gemacht. Vff. bezeiehnen 
ais „Keimvorgang“ den Zusatz yon Fettsiiure oder einer anderen Sśiure zu Mine
ralol, weil diesem dadurch, wie der Keim die Grundlage des organischen Lebens 
ist, erst eine hohere Schmierfahigkeit zuteil wird. Unter „Essenz“ yerstehen Vff. ein 
Mineralol, dem etwa 21/a°/0 Saure zugesetzt worden ist. Verss. im GroBen an yer
schiedenen Kraftmasehinen und an Masehinenteilen haben die Richtigkeit der An- 
schauungen der Vft. ergeben. (Joum. Soc. Chem. Ind. 39. T. 51—58. 15/3. 
[2/2.*].) RCh l e .
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C. V. Boya, Die Theorie und Praxis des Schmierens. Das Verf., dessen sich 
WELLS und S ou thcom be (Journ. Soc. Chem. Ind. 39. T. 51; yoret. Eef.) bedicnen, 
latit die D. der FU. unberiicksichtigt, die aber fiir die TropfengroBe yon groBer 
Bedeutung ist; es sind deshalb Zwcifel an der Zuyerlassigkeit der aus den Ergeb- 
nissen gezogenen Schliisse iiber die Werte der Oberflachenspannung berechtigt. 
Vf. ist bestrebt, die Oberflachenspannung einer Wasser-Óloberfliiche in CGS-Ein- 
hciten oder anderen bestimmten Einheiten auszudrucken; auf die dazu angestclltcn 
theoretischen Ableitungen sei yerwiesen. (Journ. Soc. Chem. Ind. 39. T. 58 bis 
60. 15/3.) RtlHLE.

Max H anem ann, Miinster i. W ., Holzaufbereitungsuerfahren zur Herst. yon 
Biegholz gemiiB Patent 318197, dad. gek., daB das Holz auBer in der Eichtung 
der Faser auch quer zu derselben gestaucht wird. — Das in gedampftem Zustande 
gepreBte Holz wird unter AufrechterhaltuDg der Pressung ausgetrocknet und aus- 
gckahlt. (D.E..P. 321629, KI. 3 8 h yom 22/12. 1917, ausg. 4/6. 1920; Zus.-Pat. zu 
Nr. 318197; C. 1920. II. 509.) M ai.

F. M oll, Salzgemische ais Holzschutzmittel gegen Schwamm und Faulnis■ Er- 
giiuzung der friiheren Ausfiihrungen des Vfs. (ygl. Ztsehr. f. angew. Ch. 33. 39; 
C. 1920. II. 655.) (Ztsehr. f. angew. Ch. 33. 72. 26/3. Berlin.) Jong.

Massy, Die Pflanzenteere au f dem Mariet eon Meknes (Maroklco). Vf. liat zwei 
1'eersorten untersucht, die dureh Dest. des Holzes des „lerz“ (— Ceder) und des 
.,arar“ ( =  Thuja?) bereitet werden. Die arar-Teere unterscheiden sich yon den 
lerz-Teeren durcli groBere Ziihigkeit, Gcruchu hoherc D., grćiBeren Gehalt an W. 
und iu W. 1. Sauren u. groBcren nichtdestillierbaren Eiiekataud. Diese Kriterien 
reichen nicht aus, urn die Verfalschung eines echten Kadeoles dureh einen der 
genanuten Teere nachzuweisen. lerz-Teer unterscheidet sich yon Kadeol ntir dureh 
den Geruch. (Journ. Pharm. et Chim. [7] 21. 433—39. 1/6.) E ic h te r .

Seaman W aste W ood Chemical Co., New York, V. St. A.. Yerfahren zur 
De&tillation von Holz u. dgl. unter Zusammenpressen des zu yerarbeitenden Gutes 
bei der Einfiihruug, dad. gek., daB dureh Anwendung eines komprimierend wirkenden 
Kolbens die im Beschickungsgute enthaltene Luft vor Eintritt in die Eetorten- 
wuudung zum Entweichen nach auBen gebracht wird. — Der Eintritt yon Luft in 
a>e Betorte wiirde Verluste an Destillationsprodd. und Esplosionsgefahr fur die 
Ketorte in sich achlieBen. Ein solchcs Atistreiben der Luft ist bei den bekanuten 
Einrichtungen mit Forderschneeken deswegen nicht erreichbar, weil eine Forder- 
schnecke nur lockeres, also lufthaltiges Gut befordem kann. Zeichnung bei Patent
schrift. (D.E.P. 321871, KI. 12r yom 11/10. 1917, ausg. 15/6. 1920.) Sc h a r f .

L- Schmitt, Utitcrmndfeuerungen. Betriebslcosien non Unterwindgeblasen. Es 
werden folgende zur Erzeugung des Unterwindes nótigen Antriebskriifte rechnerisch 
'wglichen: Dampfstrahlapparat, Antrieb dureh Motor oder Transmission, unmittel- 
barer Geblaseantrieb dureh Dampfturbine. Es ergibt sich die erhebliche tjber- 
legeuheit des Turbinengeblases mit Abwiirmeyerwendung. (AUg. Brauer- u. Hopfen- 
ztg- 1920. 585. 24/6.) R a m m s te d t .

■Dugald Clerk, Die Grenzen des thermischen Wirlcungsgrades in Diesel- und 
underen Maschinen mit innerer Yerbrennung. Nach einem Cfberblick iiber die 
Entw. der Verbrennungsmaschinen und iiber die ihnen zugrundeliegenden thermo- 
dynamischen Gesetze werden die Grenzen des uberhaupt erreichbaren Wirkungs- 
grades berechnet und ihre mogliche Sieigerung dureh Verb. von Gas- und Dampf- 
maBchine unter Ausnutzung der Abgaawarme der ersteren besprochen. Weitere 
Abschnitte behandeln die Anderungen des Masehinengewichtes mit wachsenden 
Abmessungen, die Best. y o n  Warmeyerlusten und der Veranderung der epezifischen 
^Varme der Flamme und der Verbrennungsprodd. im Maschinenzylinder mit Hilfe 
des CLERKschen Zickzackdiagramms und die Wrkg. yon Wirbelungen auf die
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Steigerung der Verbrenuungsgescliwindigkeit in Gas- und Benzinmotorenzylindern. 
(Engineering 108. 77—79. 18/7. 130—32. 25/7. 157—59. 1/8. 1919.) Schroth.

L. B ergfeld, U ber die Jieziehungen zwischen der Warmeabgabe einer Heisflaćhe 
an vorbeistreichende Gase zu dereń Geschwindigkeit. Au Hand von Vcrss. mit 
Messingrohren werden iiber yorBŹehende Beziehungen Zahlen festgeatellt, auf Grund 
dereń eine umfangreiclie Formel zur Berechnung entwickelt wird. (Mitt. d. Inst. 
f. Kohlenvergasg. 1. 94—95. 8/11. 1919. Heidelberg.) Schboth.

A, v. Ihering , Verfeuerung minderwcrtiger Brennstoffe. (Vgl. Ztschr. f. Dampf- 
keseel u. Maschinenbetrieb 42. 185. 289; C. 1919. IV. 301. 1020.) Entgegnung 
auf einige von der Firma K b id ło  in Prag gegen die friiheren Yeroflfentlichungeu 
erhobenen Eiuwilnde. (Ztschr. f. Dampfkessel u. Maschinenbetrieb 43. 174 bis 
175. 4/6.) N eidhakdt.

F ritz  T raeger, Stettin, Brenner fiir jliissige Brennstoffe mit einem Verdampfer 
aus zwei ineinandergesteckten, kegelformigm Hohlkórpern, zwischen denen ein in der 
tiujieren Mantelfliiche des inneren Hohlkorpers angeordneter, schraubenfórmig gewun- 
dener Yerdampferkanał liegt, dad. gek., daB der an seiner auBeren Mantelseite die 
Yertiefungen des Kanals bildende innere Hohlkorper an seiner inneren Mantelseite 
diesen Yertiefungen entsprechende Erhohungen besitzt. (D.R.P. 319794, KI. 4g 
vom 25/8. 1918, ausg. 29/3. 1920.) Ma i .

Georg A lbrecht M eyer, Herne i. W., Brenner fur Benzollampen mit leućhten- 
der Fłamme. Es schlieBt sich an das obere Dochtrohrende eine wenig weitere 
Hiilse dicht an, in welche der Docht_ in Brennstellung hineinragt, so daB sich die 
Breuustoffdiimpfe zwischen Docht u. Hiilse mit den durch die seitlichen Offnungeu 
eintretenden Luftstrahlen mischen, und das Gemisch tiber der Hiilse mit leuchten- 
der, nicht ruBender Flamme yerbrennt. (D.R.P. 319843, KI. 4g vow 3/11. 1918, 
ausg. 1/4. 1920.) Ma i.

G. F. H utchison und Jacob  B arab , Eine anaiytisćhe Methode zur Ent- 
deckung von Ausblasern in Kohlenbergwerken. Um zu entscheiden, ob bei einer 
Sprengung in Kohlenbergwerken ein SchuB nur ausgeblaseu ist uud nicht gespreugt 
hat, analysieren die Vff. die Kohle aus der Umgebung des Bohrloches und ver- 
gleichen diese qualitative und quantitative Analyse mit einer andereu Kohleuanalyse. 
Genauere Eiuzelheiten vgl. im Technical Paper Nr. 210 der U. S. Bureau of Minea. 
(Journ. Franklin Inst. 188. 824—25. Dezember 1919.) J. Me y e b .

R ichard  Kempf, Der lufttrockene Zustand und die Hygroskopizitat fossiler 
Kohle in Beziehung au f die zahlenmajiige Erfassung ihres Heizwertes. Bei der 
Lufttrockenheit fossiler Brennstoffe handelt es sich gar nicht um einen vou beideu 
Seiten erreichbaren echten Gleichgewichtszustand, sondern es greifen Hysterceis- 
erscheinungen in ausgepriigter Weise stórend ein. Durch umfaugreiche Verss. unter 
Anwendung yon Hygrostaten, titer die Niiheres im Orginal nachgelesen werden 
muB, wird nachgewieaen, daB fossile feste Brennstoffe beim Lagern in einer halb 
mit Wasserdampf gesattigten Atmosphare bis zu r. Gewichtskonstauz einen ver- 
schiedenen Wassergehalt annehmen kOnuen, je nachdem sie yorher einer feuchteren 
oder trockneren Atmosphare ausgesetzt gewesen sind. Dieses Ergebnis wird aut 
die Kolloidnatur der fossilen Kohle zuriickgefiihrt.

Ais praktische Folgerung ergibt sich die Forderung, daB die Ergebnisse der 
chemischen Analyse und der calorimetrischen Heizwertbestimmung nicht mehr wie 
bisher auf „lufttrockenes Materiał" yon unbekauntem Wassergehalt, sondern iinmef 
nur auf Materiał yon genau bekanntem Wassergehalt bezogen werden miissen, der 
seinerseits durch Obereinkunft nach yerschiedeneu Gęsichtspunkten festgelegt werden 
kann. (Mitt. K. Materialpriifgs-Amt Grofi-Lichterfelde 37. 178—227. 9/9.) Schk.

H. S trache, Der Wert der Elementaranalyse zur Kennzeichnung der KohU- 
Xeben der Elementaranalyse kommt fur die Unters. der Kohle mit Kiicksicht au.
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ihre Vergasuug in Generatoren die sogenannte Rohrchenentgasung in Betracht. 
Eine sehr kleine Menge der fein gepulyerten Kohle wird in einem Glasrohrchen 
durch allmiihliche Erwarmung entgast, und das Gas im Esplosionscalorimeter auf- 
gefangen. Hier wird diese kleine Gasmenge mit Luft gemischt, durch einen 
Induktionsfunken entziindet, und die dabei entstehende Wiirme auf ein das Explo- 
plosionsgefaB umgobendes Luftyolumen iibertragen, dessen Druckerhohung unmittel
bar den Heizwert des entwickelten Gases abzulesen gestattef. Der gleichzeitig 
entstehende Teer wird in einem mit W. gekuhlten kleinen Rohrchen kondensiert 
und nacli dem Trocknen gewogen. (Braunkohle 19. 105—7. 5/6.) R osenthal.

F. S. Sinnatt und Burrows Moore, Verfahren zur Bestimmung der relatiuen 
Temperatur en der freiwilligen Entzundung fester Brennsto/fe. Es sollte die frei- 
willige Endziindbarkeit feinst pulyerisierter Kohlen u. die Einw. von Anderungen 
der Eigenschaften der Kohle in physikalischer und ehemischer Hinsicht auf die 
Entziłndungstemp. erforscht werden. Der yerwandte App. wird an Hand zweier 
Abbildungen nach Einrichtung und Haudhabung beschrieben; die Ergebnisse der 
Unterss. an yerschiedenen Kohlen werden gegeben und eingehend erortert. (Journ. 
Soc. Chem. Ind. 39. T. 72—78. 31/3. 1920. [6/12* 1919.].) Rttu^E.

Hennami C. Fleischer, Die Sticksto/fbestimmung in Kohle und Koks. (Vgl. 
T erres, F le i s c h e r  usw., Journ. f. Gasbeleuęhtung 62. 173. 192; C. 1919. IV. 392.) 
Die umfangreiehe Literatur uber Best. des N in organisehen Korpem wird ge- 
sichtet u. kritisch bearbeitet, besonders hinsichtlich der Fehlerqullen u. der Frage 
■hrer allgemeiuen Anwendbarkeit. Weder das KjELDAHLscbe Verf., noch das nach 
V arren trap p  - W i l l  geniigen im Gegensatz zu dem DuMASschen der letzteren 
Anforderung. Da die in Kohle u. Koks enthaltenen N-Verbb. ais sehr yerschieden- 
artige und zum Teil sehr komplizierte Gemenge anzusehen sind, kommt nur die 
DoMASsehe Methode in Betracht. Sie besitzt jedoch eine Reihe von Fehlerąuellea: 
Unyollstiindige Verbrennung der Substanz unter Zuriickbleiben N-haltiger Kohle 
durch Umhullung der Kohlensubstanz mit einer zusammengefritteten Schlacko ans 
Asche, reduziertem Cu und unverbranntem Koks, Verunreinigung des entwickelten 
N durch unyerbrannte Gase, namlich CH4 oder CO und Dissoziation des C02 bei 
Ggw. yon gliibendem Cu. Auch das Verf. von SOilMER ergibt in dieser Hinsicht 
keine Yorzuge.

Kine Ausschaltung der Fehlerquellen bringt jedoch die Anwendung der mikro- 
analytischen Methoden, fiir die Apparatur und Arbeitsweise genau beschrieben 
werden. Ais Oxydationsmittel dient Bleichromat. Die Anwendung einer beson- 
dereu Mikrowage erubrigt sich durch Anwendung von Kohlensubstanzmengen bis

170 mg, zu dereń Abwagung eine gute Analysenwage geniigt. Die Brauchbar- 
fceit des Verfs. wird durch Kontrollanalysen an chemisch reinen Substanzen und 
einer Reihe von X- Beatst. in Steinkohlen, Gaskoks, Braunkohlen und Grudekoks 
erprobt. (Jahrb. des Halleschen Verbandes f. die Erforschung d. mitteldeutschen 
Bodenaehatze u. ihrer Yerwertung. Heft 1. 66—105. 1919. Sep. v. Vf. Halle a/S., 
Łab- f- angew. Chemie.) Schroth.

A. E. Mnsgrave, Natriumperoxyd$ćhmelzen. Zur Best. von S in GiefSereikoka 
wird Schinelzen mit NaOs empfohlen und die Ausfiihrung der Sehmelze im Ni- 
Kegel an Hand zweier Abbildungen erortert. (Journ. Soc. Chem. Ind. 39. T. 
80—Sl. 31/3. [4/2.*].) R C hle.

Rudolf Hodurek, Untersuchungen iiber freien Kohlemioff in  Steinkohlenteer

und Pechen. Die Formel x  =  fiir die Berechnung der P e c h au sb eu te  wird

wesentlich beeinfluBt von der richtigen Best. der Kohlezahl (Gehalt an freiem 
Kohleastoił') k des Teeres und K  des zu erwartenden Peches, die nach den bis- 
uerigen Methoden stets zu hoch gefuuden wurde. Die nach der Formel berechnete
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PeehauBbeute inuB zu klein ausfallen, weil der Nenner K  nicht die Neubildung 
von freiem C (CI) u. seiner bituminosen Begleiter, mit dcnen zusammeu er durch 
ein Lósungsmittel ausfallt (CII), berticksichtigt. Nach kritischer Unters. der bisher 
gebrauchlichen Bestimmungamethoden kommt Vf. zu einer neuen indirekten Methode, 
bei der zunachst die Summę C I -f- C II  durch direktes Fallen mit Bzl. bestimmt 
und danach in dera durch Filtration von C I befreiten Teer ebenfalls mittels Bzl. 
die Ausscheidung yon C II  bewirkt wird. Die Differenz C I  -j- C II  — C II  gibt 
dann den „freien“ Kohlenstoff C I. Das nicht einfluBlose Mengenyerhaltnis ist 5 g 
Teer und 200 ccm Bzl. Hierdurch wird der EinfluB des C II auf die anfangs an- 
gegebeue Formel ausgeschaltet u. der richtige Wert fiir die Pechbestimmungszahl 
erhalten.

Nach der weiteren Feststellung, daB bei der Dest. des Teers Neubildung 
von C I und C II stattfindet, muB die Formel fiir die Pechausbeute die Form

x  =  — I- C annehmen, wobei C die durch die Zunahme von C I  und CII
Jx

verursachte Yermehruug an Pech zum Ausdruck bringt. G ist hierbei abhangig 
von der Apparatur und der Fuhrung des Prozesses, nimmt aber die Form einer fiir 
jeden Betrieb bestimmbaren Konstanten an. (Mitt. d. Inst. f. Kohlenyergasg. 1.
9 -1 0 . 8/1.; 19—21. 8/2.; 28-30 . 8/3. 1919. Bielitz.) S c h r o t h .

C. E. W aters, Eine neue Methode zur Bestimmung von Schwefel in Ólen. 
0,5—1,5 g Ol werden in bedecktem Tiegel mit 5 ccm bromgesattigter konz. HN0, 
zunachst yorsichtig '/s Stde. auf dem Wasserbade, nach Berahigung der Rk. noch
2—3 Stdn. starker erhitzt, nach dem Erkalten gibt man yorsichtig 10—12 g wasser- 
freie Soda hinzu, mischt gut durch, trocknet bei 100° und gltiht iiber kleiner 
Flamme. Losen mit 150 ccm W., Filtrat mit HC1 ansiiuern und h. mit BaCla fjłllen. 
Die Methode gibt gleich gute Werte wie die Verbrennung in der Bombę. (Joum. 
Ind. and Engin. Chem. 12. 482—85. 1/5. 1920. [6/11. 1919.] Washington, D. C, 
Bureau of Standards.) Grisi.me.

L. S. B ushnell und H. Smith. C lark, Bestimmung kleinster Ólmengen in 
Schwefel. Direkte Estraktion des Schwefels mit PAe. fiihrt infolge Loslicbkeit des 
erstereu zu unrichtigen Resultaten. Die Vff. schutteln deshalb mit PAe. m ehrm als 
ans und entfernen den gel. Schwefel aus der Lsg. durch Kochen mit einer blanken 
Cu-Drahtnetzspirale, bis aller Schwefel ais CuS gebunden ist. Filtrieren und ver- 
diunpfen. (Journ. Ind. and Engin. Chem. 12. 485- 1/5. 1920. [25/11. 1919.] Free- 
port, Teias, Freeport Sulphur-Co.) Grimme.

R. D ubrisay, JDie Kontrólle der Schmierole. Es werden die A n fo rd e ru n g en , 
d ie  an solche Ole zu steli en sind und gestellt werden, und die Priifung der Ole 
erortert u. zum Schlusse auf eine AuBerung yon C heneveau (Journal de Physiąue
1917. Mai-Juni) zustimmend Bezug genommen, wonach man sich zur Best. der 
Brauchbarkeit eines solcben Óles — nach Vf. im Handel damit und b e i  wissen- 
schaftlichen Er5rterungen — nur der exakten und ebenso bequem, wie die bis- 
herigen, anzuwendenden Werte der D., des Koeffizienten der Viscositat u n d  des 
Refraktionsindes bedieuen sollte, wahrend zur Betriebskontrolle yielfach die bis- 
herigen Priifungsyerff. aus praktischen Griinden werden weiter Verwendung finden 
mussen. (Ann. des Falsifications 13. 25—33. Januar-Februar.) Ruhle.

E rn s t W enzel, Ermittlung der Zahigkeit von Ólen. Aus den bei einer be- 
liebigen Temp. ermittelten Werten der Zahigkeit von Olen kann man nach E . ”Oehl- 
s c h la g e r  den sogenannten Zahigkeitsfaktor berechnen. Zeichnet man diesen -Wert 
yon Mineralolen iiber der Temp. auf, so erhalt man hyperbelartige Schaulinien; 
tragt man aber statt dessen den Logarithmus der Temp. in Graden C. auf oder 
die Zahlen selbst in Papier, das nach beiden Seiten logarithmisch geteilt ist, so 
erhalt man gerade Linien, die mit zunebmender Temp. abfallen u. sich in einem
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Punkte schneiden, der auf der Wagerechten ffir Z =  1 und auf der Senkrechten 
fiir t =  185° liegt. Man kann so die Abliangigkeit des Zahigkeitsfaktors yon der 
Temp. darstellen. Diese geraden Linien, die zunachst nur durch Beobaehtung an 
Mineralolen ermittelt wurden, werden auch mit Sarzolen und annahernd auch mit 
Schmierolen mit Ausnahme von Iłiiból, Letnol u. Tran erhałten. Bei der Mischung 
yon Olen yerschiedener Zahigkeit ergibt sich das Gemisch stets diinnflussiger, ais 
man nach dem Mischungsyerhiiltnis und der Zahigkeit der reinen Ole erwarten 
sollte. Oehlschlager  hat auch hierfiir eine Formel zur Ermittlung der Werte 
aufgestellt. (Seife 5. 395. 4/5.) F onrobert.

W. H. Dore, Die Vcrteilung gewisser chemischer Konatanten von Hols auf dessen 
unmittelbaren Bestandteile. In Fortfulirung fruherer Arbeiten (Journ. Ind. and 
Engin. Chem. 11. 556; C. 1920. II. 215) bespricht Vf. seine Verss. zur Feststellung 
von Gruppenrk. auf gewisse Holzbestandteile, und zwar die Furfurol bildenden, 
die Essigsaure bildenden und die Methoxylgruppen. Man bestimmt zunachst in der 
feingepulyerten, mit Bzl. u. A. extrahierten Probe die Cellulose durch Chlorierung 
und Nachbehandlung mit Na3SO, und das Lignin. Den Furfurolgehalt erhalt man 
durch Dest. mit 12°/0ig. HCl in iiblicher Woise, zur Best. der Essigsaure bildenden 
Gruppcn hydrolysiert man zunachst durch 3-stiindiges Kochen mit 2.5°/o'g- HsS04 
und destilliert die gebildete Essigsaure in COj-Atmosphare iiber (App. s. Original!), 
die Methoiylgruppen schlieBlich werden nach der bewahrten ZEiSELschen Methode 
ermittelt. Die mit Rohholz, extrahiertem Ho Iz. Cellulose und Lignin angestellten 
Verss. ergaben, daB ca. die Halfte der Furfurolbildner in der Cellulosefraktion yer- 
hleiben, daB die Essigsaurebilduer bei der Cellulose blciben und im Lignin fast 
yollkommen zuriicktreten, daB dagegen die Methoxylgruppen fast quantitativ an 
das Lignin gebunden sind. (Journ. Ind. and Engin. Chem. 12. 472—76. 1/5. Ber
keley, Californien, Landwirtsch. Versuchsstation d. Univ.) Grimme.

W. H. Dore, Die unmittelbare Analyse von GoniferenhoU (ygl. Journ. Ind. and 
Engin. Chem. 12. 472; vorst. Ref.). Die exakte Analyse soli den Trocknungsyerlust, 
Bzl.-Extrakt, Alkoholextrakt, Cellulose, Lignin, Hemicellulosen, 1. Pentosane, Mannan 
und Galaktan beriicksichtigen. Mannan wird bestimmt nach S chorger durch 
Hydrolysieren yon 10 g Holzmehl durch 3,/2-stundiges Kochen mit der 15-fachen 
Menge HCl (D. 1,025) und filtrieren auf 500 ccm, neutralisieren mit NaOH, ansiiuern 
mit Essigsaure, einengen auf 150 ccm und fallen mit Phenylhydrazin in yerd. Essig- 
siuire. Gewichte des Mannosehydrazons X  0|6 — Mannan. Zur Best. des Galaktans 
werden 5 g Holzmehl mit 60 ccm HNO„ (D. 1,15) bei einer S7° nicht ubersteigenden 
Temp. auf 20 ccm abgedampft, auf 75 ccm mit h. W. verd. und auf 250 ccm filtriert. 
Eindampfen bei genannter Temp. auf 10 ccm. Bei langerem Stehen erscheinen zu- 
nacliBt groBe Krystalle (Oxalsaure?), dann kleinere der entstandenen Schleimsaure. 
Nach 24 Stdn. mit 20 ccm k. W. yersetzen, grofie Krystalle gchen in Lsg., die 
Schleimsaure wird durch Goochtiegel filtriert, mit 50 ccm W., 60 ccm A. u. A. ge- 
waschen, getrocknet und gewogen. Gewicht X  Ij2 =  Galaktan. Die Brauch- 
barkeit der Methode wird an mehreren Beispielen gezeigt. Die Summę der er- 
lialtenen Werte uberschreitet kaum 100°/0. (Joum. Ind. and Engin. Chem. 12. 476 
bis 479. 1/5 1920 118/1. 1919.] Berkeley, Californien, Landwirtsch. Versuchsstation 
d. Uniy.) '  Geimme.

Hermann Kemmele, Zuffenhausen, W urttbg., Einrichtung zur Bestimmung 
des Wassergehaltes des Trockengutes in Hólstrockenanlagen nach Pat. 303520, dad. 
gek., daB die auf einer Tafel yerstellbar angebrachte Skala auBer den bekannten 
Einteilungen noch eine besondere Einteilung besitzt, durch welche unter enru 
'm g eines Zeigers die Dauer des jeweiligen Trockenprozesses g e n a u  nach iagen  
und Stdn. unter gleichzeitiger Angabe der zum jeweiligen Zeitpunkt des Iro t*e“~ 
prdzesses gehorigen Temp. und Luftfeuchtigkeit innerhalb des Trockenraumes

H. 4. ~ 16



206 XX. SCHIESZ- UND SPRENGSTOFFE; ZttNDWAKEN. 1920. IV.

weiteres angezeigt wird. — Stimmt die Zeitungabe des Zeigers mit der tatsachlich 
yerflosseuen Zeit nicht iłberein, so ergibt sich daraus ohne weiteres, daB die vor- 
geschriebene Temp. oder Luftfeuchtigkeit nicht eingehalten wurde. Die fiir eine 
dkonomische und ąualitatiy brauchbare Trocknung unbedingt notwendige Beach- 
tung der jeweils yorgeschriebenen Temp. und Luftfeuchtigkeit wird durch diese 
Kontrolleinrichtung wesentlich erleichtert. Zeichnung bei Patentschrift. (D.E.P. 
321316, KI. 421 vom 16/5. 1919, ausg. 31/5. 1920; Zus.-Pat. zu Nr. 303520; Ztschr. 
f. angew. Ch. 31. II. 79 [1918]. Liingste Dauer: 30/6. 1929.) S ch a r f.

H. Arnold, E. Móllney und E. Zimmermann, Quantitative Bestimmung des 
Acetylens im Leuchtgas und in Luftgemischen mit dem Ilosvayschen Meagens. Den 
V£f. gelingt es nicht, nach B lo ch m a n n  (LlEBIGs Ann. 173. 174) oder nach Cha- 
y a s t e lo n  (C. r. d. 1'Acad. des sciences 125. 245; C. 97. II. 540) Acetylen zuyer- 
lassig zu bestimmen. Die yollstiindige Abscheidung von C,H, auch aus verd. Ge- 
mischen (Leuchtgas) gelingt, wenn man ein abgeschlossenes Gasyolumen mit 
lLOSVAYschem Reagens (aus Hydrosylaminhydrochlorid, Ammoniak und Cuprisalz; 
ygl. Ber. Dtsch. Chem. GeB. 32. 2697; C. 99. II. 975) schiittelt, den Nd. auf dem 
Filter in h. HN03 lost und das Filtrat im Tiegel eindampft, in dem man es in 
CuO uberfiihrt. H2S muB yorher durch CuSOł -Bimsstein entfernt werden; auch 
ist viel Luft schadlich: man setzt alsdann 10—20°/o COs hinzu. Genaue Vorschrift 
s. Original. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 1034—39. 12/6. [12/4.] Wissensch. Lab. 
d. T h . Goldschmidt-A.-G.) I lb erg .

XX. SchielJ- und Sprengstoffe; Ziindwaren.
Richard Becker und Wa. Ostwald, Die Gesetzmafliglceit der Ziindgeschwindig- 

keit. VfF. haben eine vcrbliiffende Gleichartigkeit der Ziindgeschwindigkeitskurven 
mit den yon der Wahrscheinlichkeitsrechuung hergeleiteten MAXWELLschen Ver- 
teilungskuryen gefunden und glauben danach, aus der Wahrscheinlichkeitsrechnimg 
den gesetzmaBigen Verlauf der Zundgeschwindigkeit herleiten zu konnen. (Auto- 
technik 9. Nr. 11. 10—12. 22/5.) N e id h a r d t.

S. P. Howell, Empfindlićhkeit ron JSxplo$ivstoffen gegen reibenden Stofl. Zur 
Priifung der Explosivsto£fe auf ihre Empfindlićhkeit gegen reibenden StoB wurde 
ein App. konstruiert, der in dem Technical Paper Nr. 234 des Bureau of Mines 
eingehend beschrieben ist. Ais besonders empfindlicli erwiesen sich Kaliumchlorat u. 
solche Sprengstoffe, welche dieses Salz entlialten. Diese Empfindlićhkeit wird durch 
Zusatz yon Olen herabgesetzt, wird aber andererseits durch die Ggw. pyrithaltiger 
Kohle erhoht. (Journ. Franklin Inst. 189. 105. Januar. U. S. Bureau of 
Mines.) J. M eyer.

Gebr. Heine, Maechinenfabrik in Viersen, Rhld., Schleuder, insbcsondere fiir 
Sprengstoffabriken und ahnliche Betriebe, dad. gek., daB die zum StiJlsetzen die- 
nende Bremse durch den Auftrićb eines Schwimmers zur Wrkg. gebracht wird- 
(D.R.P. 304298, KI. 78c yom 14/10. 1917, ausg. 28/4. 1920.) Mai.

C. Claessen, Berlin, Verfahren sur gefahrlosen Trocknung ton Nitrocellulose vor 
dem Gelatinieren, dad. gek., daB die Nitrocellulose in h. W. unter Anwendung von 
PreBluft mit weniger ais 6°/0 eines gelatinierend wirkenden aromatischen Nitro- 
korpers gemischt und hierauf durch Pressen zwischen heiBen Walzen zu leicht 
trocknenden Schuppen yorgelatiniert wird. (D.R.P. 298 565, KI. 78 c yom 14/9-
1916, ausg. 6/5. 1920.) Mai.

Claessen, Berlin, Rauchloses JRohrenpulver fu r  Geschiitze mit so geringer Liingen- 
dimension, daB es auch in gebrauchsfertigem Zustande zwecks Regulierung seiner 
ballistischen Eigenschaften an der Oberflache behandelt werden kann, wobei zur 
beliebigen Abanderung der ballistischen Wrkgg. ein Vermischen yon unbehandeltem
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oder behandeltem Pulver gleicher oder yerschiedener Dimensionen erfolgen kann. 
(D.R.P. 298566, KI. 78c vom 7/12. 1915, ausg. 17/4. 1920.) Mai.

Gr. G aribo ld i, Die Verwendung der Explosivstoffe des Krieges bei technischen 
m d landioirtschaftlichen Arbeiten. Bericht uber Verss. zur Bodenauflockerung 
mittels Explosivstofleu. (Giorn. di chim. ind. 2. 10—22. Januar. Cengio.) Gkt.

Actien-Gesellschaft Siegener Dynamit-Fabrik, Forde, Verfahren zum Gela- 
tinieren non Sprengstoffen und anderen Massen. Das angewarmte Nitroglycerin 
wird mit PreBluft durch eine Diise gedriickt und saugt dabei zu Staub gewirbelte 
Kollodiumwolle u. atmospharisehe Luft an, die sich mit dem ausstromendeu Nitro- 
glycerinstrahl yermischen. (D.R.P. 298420, KI. 78 c vom 14/3. 1916, ausg. 28/4.
1920.) Ma i.

Oskar Matter, Coln a. Rh., Yerfahren zur Herstellutig von ladefahigen Schwer- 
lHetallaziden, dad. gek., daB man zu einer wassrigen Lsg. eines Schwermetallacetats 
allmahlich eine Lsg. von wss. Stickstoffwasserstoffsaure oder eines Metallazids zu- 
gibt. — Nach diesem Verf. scheidet sich d a B  gebildete Schwermetallazid langsam 
iu maflig feinen, gleichmaBigen Krystallen aus, die sich in Ladeeinrichtungen gut 
verarbeiten lassen und sogar Pressungen bis zu 15000 kg/qcm yertragen, ohne zu 
eiplodieren. (D.R.P. 310 090, KI. 78e vom 26/8. 1917, ausg. 27/4. 1920.) S ch a e f.

Ernest George Beckett, Die Bestimmung des Stickstoffs in Nitrocellulosen 
und anorganisehen Nitraten mit dem Nitrometer. Die friiheren Mitteilungen uber 
die Genauigkeit der Nitrometerbestst. (Journ. Soc. Chem. Ind. 33. 628; C. 1914.
II. 803), die sich auf einen Vergleich mit der KjELDAHLschen Methode griindeten, 
muBten nachgepriift werden, weil sich gezeigt hat, daB bei letzterer Methode Resto 
vom Na in der HsS04 gelost bleiben. Die yorliegeńde Arbeit zeigt, daB die BeBt. 
des Nj in Nitrocellulosen mit dem Nitrometer immer zu niedrige Resultate liefert. 
Vf. hat gefunden, daB die zwischen der Einfuhrung des Nitrats und der H,SO« in 
den Nitrometer und dem Schiittelu yerflossene Zeit im Falle der Nitrocellulosen 
von bedeutendem EinfluB auf die Resultate ist. Bei anorganisehen Nitraten ist 
dieser EinfluB geringer. Die richfigsten Resultate werden erzielt, wenn auf etwa 
0,5 g Substanz 15 ccm einer 92,5—94,0°/Oigen H ,S04 yerwendet werden, und man 
zwischen Einfuhrung des Nitrats und der Saure in den Nitrometer und dem 
Schutteln */<—1/t Stdn. wartet. In diesem Falle betragt der Irrtum etwa 0,7°/o, 
wenn man N, =  100 setzt. (Joum. Chem. Soc. London 117. 220—35. Marz 1920. 
[10/11. 1919.] Falkirk, Stirlingshire.) P o s n e b .

XXI. Leder; Gerbstoffe.
W. Fahrion, Zur Theoric der Lederbildung. X. (IX. Collegium 1919. 356; 

C 1920. II. 350.) Erwiderung auf die letzten Arbeiten von W. M o e l l e b  iiber 
Samisehgerbung (Collegium 1920. 12: C. 1920. II. 710) und AJdehydgerbung (Col
legium 1919. 270; C. 1920. II. 219.) (Collegium 1920. 125—28. 6/3.) L a u f f m a n n .

John Arthur Wilson, Pflanzliche Gerbuny dis ein kolloidchemischer Prozę fi. 
Die adstringierende Wrkg. der pflanzlichen Gerbstoffe hangt yon Unterschieden in 
den elektrischen Ladungen der Gerbstoffteilchen, sowie von dem Verhaltnis von 
Serbstoff zu Nichtgerbstoff ab. Bei Zugabe von so yiel Gallussaure zu Quebracho- 
gerbstoff, daB das erwahnte Verhaltnis dasselbe wie bei Gambir war, wurde die 
adstringierende Wrkg. von jenem auf diejenige yon Gambir herabgesetzt. (Journ. 
Am er. Leather Chem. Assoc. 15. 374—80. Juni.) L a u f f m a n n .

John Arthur Wilson und Edwin A. Gallun, Die Yerzógerung der Chrom- 
$erbung durch Neutralsalze. Die zur Unters. herangezogenen Neutralsalze NaaS04, 
^H,C1, NaCl, LiCl u. MgCl, verzógem durch ihre Ggw. in Chrombruhen, je nach 
ihrer Konz. in yerschiedenem MaBe, die Chromgerbung. (Journ. Amer. Leather 
Cbem. Assoc. 15. 273—83. Mai.) L a u f f m a n n .

16*
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Otto Gerngrofi, Die Farbungen łierischer Haut dureh o-Vanillin und o-Proto- 
catechualdehyd und die Aldehydgerbung. Synthetische Yerss. zeigten, da8 JEiwcip- 
abbauprodd. (Ghycylglycincster und 1 Tyrosinester) mit dein o-Protocatechualdehyd 
Schiffsche Basen geben, dereń Farbę mit den dureh o-Protocatechualdebyd und 
o- Vanillin hervorgerufenen Hautfarbungen ubereinstimmen. Formaldehydledtr zeigt 
nicht die auffallenden Farbungen wie die gewohnliche Haut; ein Zeichen, da8 die 
mit Phenolaldehyden Farbstoff bildenden Gruppen (Aminogruppen) besetzt siud. 
Formaldebydleder reagiert mit diasobenzolsulfosaurem Na wie nicht prśiparierte 
Haut, ein Zeichen, daB die Imidogruppe des Imidazolrings des Histidins in Formaliii- 
leder nicht substituiert ist, und andererseits keine Umhiillung der Faser dureh 
Formaidehydpolyinere stattgefunden hat. Protocatechualdehyd ist ebenso wie 
Brenzcatechin ein Gerbmittel, wahrend o-Vanillin u. Gujacol nicht gerben; daraus 
wird geschlossen, daB die gerbenden EigenRchaften des o-Protocatechualdehyds nicht 
dureh die Aldehyd-, sondern dureh die Dioxygruppe bewirkt werden. Das Ver- 
haltnis zwischen Gleichgewichtskonz. und Adsorption bei der Einw. wss. alkoh. 
Lsgg. der Phenolaldehyde auf Haut entspricht nur in den niedrigsten Konzz. der 
FHEUNDLiCHschen Adsorptionsgleichung. Aber auch bei groBen Verdunnungen 
zeigt die Farbung der Haut trotz der Absorptionsisotherme eine chemiache Rk. an; 
ob dureh Salzbildung oder B. SCHiFFscher Basen, konnte nicht mit Sicherheit ent- 
schieden werden. (Ztsehr. f. angew. Ch. 33. 136—38. 1/6. [12/3.] Berlin, Teelm. 
Hochsch., techn.-chem. Inst.) J ung.

C. T. Gayley, Die Auslaugung des Kastanienholzes. Die gUnstigsten Auslauge- 
ergebnisse werden bei stufenweiser Erhohung der Temp. erhalten. Bei Anwendung 
von Autoklaven soli die Temp. nicht zu hoch und die Auslaugezeit mogliehst kurz 
sein, da sonst die Niehtgerbstoffe zu stark erhoht werden. Bei Benutzung von 
ofliien GefaBen kann ohne ungiinstige Ergebnisse eing langere Auslaugezeit gewiihlt 
werden. Anwendung einer ungenugenden Menge W. liefert sebr ungiinstige Aus- 
laugeergebnisse. Feinere Zerkleinerung des Kastanienholzes bedingt bessere und 
schnellere Auslaugung. Yermehrte Anzabl der Auslaugungen wirkt gunstig, Er- 
hShung der Auslaugetemp. und -zeit bietet keinen Ersatz dafiir. (Journ. Amer. 
Leather Chem. Assoc. 15. 344—67. Juni.) L a u f f m a n n .

B,. Lauffmann, Die kiinstlichen Gerbstoffe und ihre Bedeutimg fiir die Leder- 
indusłrie. Zusammenfassende Abhandlung. (Chem. Ind. 43. 235—38. 19/5. 245 bis 
249. 26/5.) Jung.

Louis E. Levi, Vollstandige Andlyse des Ghromleders. (Bericht der Kom m ission 
fiir 1920.) Angaben iiber die Best. von Feuchtigkeit, Fett, Asche, Fe, Al, Cr, Oa, 
N und Gesamt-H,S04 in Chroinleder. (Journ. Amer. Leather Chem. Assoc. 15- 
269—70. Mai.) L auffm ann.

J. M. Seltzer, Gesamtasche, losliche und unlosliche Asche im Leder. (Bericht 
der Kommission fur 1920.) Die Best. der „unl. Asche“ dureh Veraschen des mit 
W. ausgelangten Leders und der „1. Asche“ dureh Veraschen des Trockenriick- 
standes des wss. Lederauszuges liefert befriedigende Ergebnisse. (Journ. Amer. 
Leather Chem. Assoc. 15. 270—73. Mai.) L au ffm a nn .

Te-Pang Hou, Uber die volumetrische Bestimmung des Gkroins in Chromleder- 
Die bei der jodometrischen Best. des Chroms nach der Osydation dureh Schinelzei; 
mit K,COs, NajCO,, Na2B40 7 u. durchZusatz vonNasOa zur Lsg. erhaltenen Ergebnisse 
weichen voneinander ab. Die Ursache hierfiir liegt darin, daB bei letzterem Veif- 
dureh Kochen allein der UberschuB an N a,02 nicht immer v511ig zerstort wird. 
Die Lsg. muB nach der Oiydation mit Na^Oj auf ein kleines Volumen (etwa 10 bis 
15 ccm) eingedampft, dann mit W. verd., nnd dieses Verf. notigenfalls wiederholt 
werden. Ferner soli auf 150—250 ccm FI- ein UberschuB von 5—10 cctn konz. 
HC1 zugegeben werden. Der angewandte DberschuB an Na,0, soli nicht zu grot!
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sein. Wenn bei der Titration nach geniigender Zugabe von Saure die blaue Farbę 
nach dem Verschwinden binnen einigen Sekunden wiedererscheint, so deutet dieses 
darauf hin, daB Na^O, unzeraetzt geblieben, und daB das Ergeben nicht einwandfrei 
iBt. Bei Beachtung der obigen VorsicbtamaBregeln wird ein acharfer Endpunkt, 
hei der Titration und ein hoher Grad yon Genanigkeit erreicht. (Journ. Amer. 
Lcather Chem. Aasoc. 15. 367—74. Juni. Columbia Uniyersity.) L a u f f m a n n .

John Arthur Wilson und Erwin J. Kern, Der wahre Gerbwert der pflanz- 
Uchen Gerbemittel. Von der Annahme ausgehend, daB bei dem gewohnlichen Haut- 
pulverschtittelverf. auch Nichtgerbstoffe, z. B. Galluasaure, vom Hautpulyer auf- 
genommen nnd daher die gerbenden Stoffe zu boch gefunden werden, bestimmten 
Vff. den Gerbwert der Gerbmittol und GerbstofFausziige in der Weise, daB die 
Gerbstofflsg. (Konz. so gewahlt, daB gerade samtlicher Gerbstoff vom Hautpulyer 
gebunden werden kann) mit einer bestimmten Menge Hautpulver geschiittelt, letz- 
terea abfiltriert, vollig ausgewaachen, und getrocknet wird. Es wird dann im ge- 
gerbten Hautpulyer W., Asche, Fett, Hautsubstanz ermittelt, und durch Abzug 
ihrer Summę yon 100 der an Hautsubstanz gebundene Gerbstoff und hieraus der 
Gehalt des Gerbemittels oder Gerbstoffauszugs an Gerbstoff berechnet. (Journ. 
Amer. Leather Chem. Assoc. 15. 295—308. Mai.) LAUFFMANN.

Georg Grasser, Chemische Kontrolle der Eisengerbung. Vf. bespricht die 
Unters. der Eisengerbpraparate und Eisenbruhen, sowie des Eisenleders (Best. von 
W., Asche, Fe,O,, CaO, Gesamtsaure, Fett, Hautsubatanz) und macht Angaben iiber 
die Zus. eisengarer Leder. (Collegium 1920 . 166—69. 3/4.) L a u f f m a n n .

XXIIL Pharmazie; Desinfektion.
Heinrich Marzell, Unsere Heilpflanzen in der Volkskunde. Fortsetzung friiherer 

Wćiffentlichungen (Heil- u. Gewiirzpfl. 3. 238; C. 1920. IV. 103) bzgl. Gwndermann 
o. Hartheu (Heil- u. Gewiirpfl. 3. 264—68. Mai. Gunzenhansen.) M a n z .

C. B.. Hennings, Paraguaytee. Mitteilungen uber die Gewinnung, Zus. und 
Einfuhrmoglichkeit yon Paraguaytee. (Ber. Dtach. Pharm. Gea. 30 . 22—26. Febr. 
[3/1.] Elberfeld.) M a n z .

Samuel A. Levine, Die Wirksamkeit einiger franzosischer Digitalispraparate. 
Die minimal todliebe Dosia betrug intravenós fiir Ouabain (A rnaud) 0,000059, fur 
bigitalin (Ampullen, N a t iv f . l l e )  0,000 86 g , fiir Digitalintabletten (N a t iv e l le )  
0,000 72 g u. fur Digiłalistinktur (P a rk ę  D a v is  Co.) 0,08 ccm pro kg Korpergewicht. 
(Boston med. and surg. journ. 182. 64—66. Boston, P e t e r  B e n t  B rin gh am  Hospi- 
t*l; Auafuhrl. Kef. vgl. Ber. ges. Physiol. 1. 409. [Ref. JoaCjhimoglu.].) S p ie g e l.

Bernardo Oddo, Uber Extrakte, hergestellt nach der ito.lienif.dien Pharmakopoe. 
(Buli. Chim. Farm. 59. 121—25. 30/5. 145—48. 15/4. — C. 1920. II. 389.) G rim m e.

Ludwig Kroeber, Uber die Eigenschaften und Wirkung des Hirtentaschelkrawt- 
fluidecctraktes (Extracłum Bursae pastoris fluidum). An einen guten Hirtentaachel- 
krautfluidej:trakt sind folgende Anforderungen zu stellen: es sei von dunkelbrauner 
Farbę, klar oder leicht ataubig getriibt, von eigentiimlich aromatischem, an Secale 
cornutum erinnemden Geruch, leicht bitterem Geachmack, mit W. bei alten Prapa- 
faten klar, sonst triibe mischbar. Der mit W. erzeugte Nd. aoll in wenigen Tropfen 
Lauge 1. Sein; das Filtrat soli mit Gerbsaurelsg. 1 :10 eine starkę Ausfallung, mit 
FeCl, eine dunkle Farbung und mit 90%ig. A. eine starkę Trubung mit nach- 
folgender harziger Ausscheidung ergeben. D.1® 1,06—1,12, Extraktgehalt ca. 20 /<,, 
Asche ca. 3,86/„. Zur Titration von 20 ccm des mit ‘/„„-n. HC1 nach Rapp her- 
gestellten Auszuges soUen ca. 17 ccm ł/1M-n. KOH verbraucht werden. (Heil- u. 
Gewiirzpfl. 3. 249—57. Mai. 1920. [Dez. 1919.] Miinchen-Schwabing.) Manz.

Bodinns, Extractum Capsellae bursae pastoris fluidum. E in  Beit.rag zwr Kmntnus
Drogę. In  einem einige Jahre alten Fluideitrakt konnten qualitativ Citronen-
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*aure, Spuren eines eisengr&nenden Gerbstoffs, geringe Mengen Bursokaure, aber 
kein Alkaloid nachgewiesen werden. Bei der Dest. gingen Spuren eines angenehm 
riechenderi iith. Stoffs u. Spuren Allylsenfol iiber. (Apoth.-Ztg. 35. 183—84. 28/5. 
Bielefeld, Stadt. Untera.-Amt.) Ma n z .

R obert Boashard, Wallisellen, und F rid o lin  H efti, Altstetten, Sehweiz, Ver- 
fahren zur Herstellung von Arzneimitteln gegen Anitaminosen, dad. gek., daB man 
vitaminreiehe Proteinsubstanzen, insbesondere Hefe oder JReiskleie mit verd. Mineral- 
sauren bei etwa 80° bis zum Aufhoren der Biuretrk. behandelt, das Prod. filtriert, 
das Filtrat von Mineralsaure befreit und dann entweder ohne weiteres oder erat 
nach tlberfuhrung der in ihm entbaltenen Aminosauren in ihre Calcium- oder 
Natriumsalze bei moglicbst niedriger Teinp. zur Trockne eindampft. — Durch 
Yermeidung zu hoher Tempp. und S.-Konz. werden die Vitamine unyerandert zur 
Lsg. gebraeht. (D.E.P. 320785, KI. 30h vom 19/3. 1916, ausg. 28/4. 1920.) M a i.

Joseph M arie A dolphe B rum auld des H oulieres und E douard Deschamps, 
Bellac, Haute Vienne, Frankr., .Aws ungesauerłem Brote bestehende Umhullung fiir 
Stuhlzapfchen, Pessare, Sonden, Kapseln, Słifłe u. dgl. — Die Umhullung aus un- 
gesauertem Brot bildet eine Hohlung, in die man die Stoffe, welche die Ziipfćhen, 
Pessare u. dgl. bilden sollen, geschmolzen einfiihren kann, so daB man diese im 
Augenblick der Verwendung in aseptischem Zustande besitzt. (D.E.P. 322168, 
KI. 30h vom 30/10.1913, ausg. 17/6.1920. Prioritat [Belgien] vom 12/7.1913.) S c h a b f .

E m il Steiger, Beitrage sur Morphologie der Polygala Senega L. Ausfiihrliche 
Mitteilungen iiber Gesehichte, Handel, Morphologie der Wurzel und des Sprosses 
der Senegawurzel mit zahlreichen mkr. Abbildungen. Zur Feststellung von Ver- 
unreinigung des Drogenpulyers mit Stengelresten dienen die stark yerdickteń, weiB- 
gliinzenden, unyerholzten Bastfasern des Bliitensprosses. Das Mesophyll des Laub- 
blattes besteht aus einer einreihigen Pallisadenschicht und mehreren Lagen vou 
Schwammgewebe; sklerenchymatische Elemente fehlen; Ausscheidungen von Cal- 
ciumoialat sind nicht yorhanden. In Bliittern und in der assimilierenden Schicht 
des Sprosses findet sich Starkę. Die Testa des Samens wird gebildet durch das 
iiuBere Integument; Reste des inneren Integuments finden sich an der Inncnseite 
der Samenschale und in reichlicher Menge in der (legend der Mikropyle und der 
Chalaza. (Ber. Dtsch. Pharm. Ges. 30. 43 — 116. Marz 1920. [8/10. 1919.] 
Basel.) Ma nz.

Augustin, Zur pharmnkologischen Auswertung von Digitaltsblattern verschiedentr 
Jahrgange■ Die Haltbarkeit sorgfaltig getrockneter Digitalisblatter erstreckt sich 
auf mehrere Jahre; altere Blattsorten sind demnach therapeutisch brauchbar und 
nicht, wie im Arzneibuch yorgesehrieben, zu vernichten. (Ber. Dtsch. Pharm. Ges. 
30. 278—89. Mai. [10/4.] Berlin, Pharmakol. Inst. d. Univ.) M a nz .

A rthur Packscher, Berlin. Verfahren zur Herstellung von Verbandstoffen. 
Alter Pausleinewand werden die ihr anhaftenden chemischen Stoffe durch Kochen 
entzogen. Ais Nebenprod. wird ein Klebstoff erhalten. (D.E.P. 316046, KI. 30d 
vom 22/9. 1918, ausg. 13/11. 1919.) Ma i.

Neue H eilm itte l, Acidum protocetraricum, aus islandischem Moos dargestellte, 
weiBe, in W. und A. unl., in h. A. U. Nadelchen, die durch Alkalien in Cetraria- 
und Fumarsaure zersetzt werden; wirkt in Gaben von 0,1 bis 0,2 g abfiihrend, in 
kleineren gegen Brech- und Hustenreiz. — Aleima, Ersatz fiir Kalkliniment bei 
Behandlung von Brandwunden, besteht hauptsachlich aus Wismutformaldehyd und 
Lanolin. — Allotropin, Hesamethylentetraminphosphat, (CH^NjPOjH^, mit iiber- 
schiissigem, freiem Hesamethylentetramin. weifies, in W. 11. Salz, Urotropinersatz. — 
Ampullenucasser, reines steriles, zuletzt in Bergkrystall destilliertes W. zu intra- 
yenosen Injektionen. — Anłistaphin nach Dr. K. S c h m it z  soli M ethylhesam ethy len- 
tetraminpentaborat sein, Yerweudung gegen Sekundarinfektionen der Harnrohre und
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gegen Blasenentztindung; weifies, krystallinischea, geruchloses Pulyer, 1. in W. mit 
alkal. Rk. wl. in A., unl. in A. — Boluphen, Kondensationsprodukt aus Formaldehyd- 
phenol u. Bolus zur Verwendung gegen eitrige u. jauchige Wunden. — Catciglycin, 
Calciumchloriddiglykokoll, CaCls(NH,CHjCOOH) +  4HsO, nicht zerflieBende farb- 
lose Nadeln, welche, in W. gelost, eine nicht unangemehm salzig achmeckende Lsg. 
ergehen, ais Eraatz fiir die widerlich achmeckenden Lsgg. von CaCl2. — Carmoltee- 
ersatz, besteht aus Cortex Frangulae concieus. — Choleokinase, keratinierte Pillen, 
welche je  0,25 g trockenen Rindergallenauszug und Kinase aus den Eingeweiden 
enthalten, zur Verwendung bei Verstopfung, bei Dyspepsie, Ikterus, Gallenstemen. — 
Gasterine, gereinigter, keimfreier Hundemagensaft, zur Beforderung der Verdauung. — 
Uvakasan, Gelatinekapseln, die Salol, Kawaharz, Kopawibalsam, Herniaria- und 
Barentraubenblatterestrakt enthalten. (Suddtsch. Apoth.-Ztg. 60 . 491. 4/5. 503 bis 
504. 7/5.) Ma n z .

J . H erzog, Ber Arzneimittelverkehr des Jahres 1919. Betrachtungen iiber die 
Entw. des Verkehrs mit Arzneimitteln und die neuen Arzneimittel im Jahre 1919. 
(Ber. Dtsch. Pharm. Ges. 30. 117—41. Marz. [12/2.*] Berlin.) M a n z .

H. M entzel, Neue Hcilmittel und Yorschriften. Arnhcims Bustentropfen be- 
stehen aus 5 g Holopon liquid., je  0,15 g Belladonna- u. Bilsenkrautestrakt, sowie 
Kirachlorbeerwasaer bis zu 30 g. — Bazillosan, Bakterienpraparat zur,Verwendung 
bei Fluor. — Chenopinwurmtabletten aus 0,03 g Santonin, 0,5 g Chenopin, 0,08 g 
Phenolphthalein, 0,1 g Caca pulv., Saccharum ad 1 g. — Doraldina, Schlafmittel 
aus 23°/0 Br u. 77°/o Athylpyramidon. — Biginorgin, Digitalispraparat. — Idramint, 
Handelsname fiir Riedels Paraformmundtabletten zur Desinfektion der Mund- und 
Racheuhohle. — Jodainidone Jtavasine, 50°/oig. wss. Lsg. von Jodpyramidon mit 
35,8°/0 J. — Knolltćher Nahrsaft-, bis zu Albumosen abgebautes Blutpraparat. — 
Liphagol, zahnsteinlosende, uberfettete Zahnpaste. — Noradeps, Salbengrundlage.
— Ooimbin, Tabletten mit 0,3 g Ovarienextrakt u. 0,002 g salzaaurem Yohimbin. — 
Phoroxyd, hochgesattigte Silberoxydalbuiaose, durch Einw. von O auf Silbersalze 
hergestellt. — Rekonvalose, Priiparat aus aufgeschloasenen Cerealien, MilcheiweiB, 
NatriuDiglycerophoaphat. — Robursan, ein aua Chinchona, Kola, Pepton, 1. Phos- 
phaten u. Malaga bereitetes Elixier. (Pharm. Zentralhalle 61. 316—17.3/6.) Ma .

Neuere A rzneim itte l und Geheimmittel. Mitteilungen tiber neuere Arznei- 
und Geheimmittel, tiber die mit Auanalime der folgenden im C. schon berichtet 
'Bt. Anglodol, Zahnpaste mit Odolgeruch. — Aniodol, Lsg. von Trimethanol in 
Glycerin, Desinfektionamittel. — Calcodylin, aterile Lsg. von Calcium kakodylicum 
in RiNGERscher Lsg. bei Anamie, Malaria, Hautleiden. — Lactojodan, Tabletten, 
welche 0,125 g K J und MilcheiweiBatoffe enthalten. — Neoichthargan, wasserunl. 
Ichthyolsilberyerb., die in Form einer 2°/0ig. Salbe bei Hautleiden, Ekzem Ver- 
wendung findet. — Dialirol, Miscbung fur Kohlenaaurebader. — Linykol, achmerz- 
sUllender Balsam gegen Rheumatismus. — Poralin, Inhalationsmittel. — Resikól, 
bag. von Harzen und Balsam. Peruv. in Chlorathan, Anwendung wie Maatisol. — 
Unguentum antiherpeticum acre besteht aua 1 Tl. Benzoesaure, 2 Tin. Carbolsaure, 
o Tin. Perubalsam u. 20 Tin. Wachssalbe. — Unguentum contra scabien infantum 
besteht aus 3 Tin. Perubalsam, 3 Tin. gereinigtem S uud 50 Tin. Wachssalbe. — 
Unguentum ophthalmicum Janini besteht aus 1 Tl. HgCl,, ZnO und weiBem Ton u. 
5 Tin. Schweinefett. (Stiddtsch. Apoth.-Ztg. 60 . 388—89. 9/4. 414—16. 16/4. 559—60. 
2l/5. 586. 28/5.) Ma n z .

P. G. TJnna, Die partielle Verdauung der Hornschickt ais therapeutische Methode. 
(Vgl. Beri. klin. Wchschr. 57. 77; C. 1920. I. 395.) Aus der Arbeit seien die Er- 
gebnisse von Versa. dartiber heryorgehoben, welche Arzneimittel die Wrkg. des 
^erdauungsgemisches nicht hemmen, daher ftir den Transport durch die Hornachicht 
aui" diesem Wege sich eignen. 1. S auren . Gar nicht hindern die Yerdauung:
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Bors&ure 4°/0, Salicylsaure 0,30/„, Phosphor-, Schwefel-, Arsen-, Ameisen-, Apfel- 
B&ure. In geringem MaBe hindern: Salpeter-, Trichloressig-, Oxal-, Milch-, Citronen-, 
Wein-, Buttersiiure. Stark hindern: Borsaure 1%, Essig-, Sulfosalicyl-, Gallussaure. 
Vollstandig auszuschlieBen B in d , da sie das Pepain fallen: Chrom-, Pikrin-, Ichthyol- 
sulfon-, Gerbsaure. — Carbolsaure, Resorem, Pyrogallol, Hydrochinon, Brenz- 
catechin, Phloroglucin, die Kresole und Trikresol (-f- 10°/0 Alkohol), Aqua creosoti 
hindem die Verdauung nicht. — 2. N a tro n sa lz e . Nicht hindern die Yerdauuug: 
Jodid, Bromid, Disulfit, Jodat, Hypochlorit, Kakodylat. MaBig hindern: Chlorid, 
Chlorat, Sulfat, Benzoat. Stark hindern: Nitrat, Hydrosulfit, Diphosphat, Citrat, 
Glykocholat. Vollstandig hindern: Carbonat, Monophosphat, Acetat, Salicylat, 
Lactat, Nitrit, Arsenit, Arseniat. — 3. K a lis a lz e . Nicht hindern: Chlorid, 
Hypochlorit. Wenig hindern: Bromid, Chlorat, Sulfat, Nitrat. Stark hindern: 
Jodat, Rhodanat, Disulfat, Oxalat, Acetat, Salicylat. VollBtandig hindern: Car
bonat, Nitrit, Chromat,Dichromat, Disulfit,Araenit, Arseniat. — 4. A m tnonium salze. 
Nicht hindern: Chlorid, Nitrat, Oxałat, Salicylat. — Etwas hindern: Sulfat, Jodid, 
Bromid. Starker hindern: Acetat, Persulfat, Molybdat, Sulfoichthyolat (1°/00)» Sulfid- 
Yollstandig hindern: Carbonat, Sulfoichthyolat 1%. Chlorkalk und Chlorwasser 
hemmen die Verdauung nicht. Von Araenverbb. eignen sich folgende zur Kom- 
bination mit dem Verdauungsgemisch: Arsensaure, Salvarsan, Arsacetin, Natrium 
cacodylicum, wiihrend Arsamon etwas hemmt. Eine Reihe von Schwermetallen, 
wie Cu, Pb, H g und A g sind beBOnders ais Salicylate unter Zusatz von 10°/o 
fiir die Verdauungsbehandlung geeignet. Die salzsauren Salze von Morphium, 
Cocain, Novocain, Atropin, ferner Kreosot und Suprarenin hemmen die Verdauung 
nicht. Geeignet sind auch Chinin u. Strychnin, ferner Cycloform u. Anasthesin, 
die beiden letzteren mit Zusatz von 10°/o A. (Dermatol. Wchschr. 7 0 . 113—24; 
Ausftihrl. Ref. vgl. Ber. ges. Physiol. 1. 404—5. [Ref. R. Kohn.].) S p ieg e l.

P. Bohrisch, tjber verbe8$erungsbediirftige ArtiJcel des Arzncibuches und einige 
andere Vorschlage fiir die Neuausgabe denselben. Vorschlage zu Abanderungen der 
Vorschriften des Arzneibuehes hinsiehtlich Cera flava, Cetaceum Oleum Cacao, 
Extractum Filicis, Oleum Jecoris aselli, Oleum Olivarum, Bhizoma Rhei, Semen 
Strophanthi, Sirupus le rr i jodati, Styrax depuratum, Tinctwa Opii usw., iiber dereń 
Grundlage mit Ausnahme der folgenden im C. zumeist an anderer Stelle sebou 
referiert ist. Acidum carbolicum liąuefactum sollte zur Vermeidung des E r s t a r r e n s  

mit Hilfe von A. an Stelle von W. bereitet werden. Fur Argentum colloidale aoll 
auch ein bestimmter Ag- und EiweiBgehalt vorgeschrieben werden. — Zur Unter- 
scheidung der offizinellen Siambenzoe von Sumatrabenzoe erwarme man 1—20/0ig- 
alkoh. Lsgg. liingere Zeit mit rauchender HNO„ auf 60—70°, wobei nur Sumatra
benzoe nach dem Erkalten starkę Triibungen und Ndd. ergibt. — Zur K e n n z e ic b -  

nung von natiirlichem Campher ist an Stelle der optischen Methode die beim Er- 
wiirmen mit VanillinBalzaaure auf 75° auftretende blaue bis blaugriine FSrbung 
verwendbar. — Folia Sennae sind auf Yerfalschung mit Palthe-Senna mkr. oder 
auf chemischem Wege zu priifen. — Bei Natrium carbonicum siccum ist die Fest- 
aetzung eines Hochstgehaltes an Na^COj erforderlieh. (Ber. Dtsch. Pharm. Ges. 30.
192—216. April. [11/3.] Dresden-A.) ManZ-

J. Herzog, Der Indicator Methylrot und die Alkaloidbestimmungen. An Stelle 
der im Arzneibuch fiir die Best. der Alkaloide allein verwendeten Indicatoren 
Jodeosin und Hamatosylin ist fiir die Unters. von Cortex Chinae, Tinctura 
Chinae, Extractum Belladonnae, Eztractum Hyoscyami, Badix IptCc 1anhae, Semen 
Strychni Methylrot brauchbar, fur deasen Anwendung im Original formulierte Vor- 
schriften gegeben sind. (Apoth.-Ztg. 35. 216—17. 25/6. Lab. der H a n d e l s g e s e l l s c h -  

Deutscher Apotheker.) Mak2- _
SchluB der Red&ktion: den 12. Juli 1920.


