
Chemisehes Zentralblatt
1920 Band IY. Nr. 12. 22. September.

(Techn. Tełl.)

L Analyae. Laboratorium.
F ritz  F ried rich s , Zur Normierung der chemischcn Glasgerćite. (Vgl. Ztschr. 

f. angew. Ch. 33. 18; C. 1920. II. 703.) Bericht der-Faehgruppe fiir chemischca 
Apparatwesen iiber dłe Normierung yon Hahnen, Scheidetrichtern, Glocken, Tubus- 
flaschen, Gasbehćiltern, Filtrier-, Destillationsgeraten, Gasentwicklungsapparaten, Ab- 
sorptionsgeraten, JExsiccatoren, App. zur GO^Best., Verbindungsstiicken, Wdgegldsern, 
gasanalytischen App., Extraktionsapp. fiir feste Stoffe und Wasserstrahlluftpumpen. 
(Ztschr. f. angew. Ch. 33. 151—56. 22/6. 157—59. 29/6. 163—68. 6/7. 184. 20/7. 
166—88. 27/7. [22/5.] Stutzerbach i. Th., Glasteehn. Lab. d. Firma Greiner  und 
Friedrichs G. m. b. H.) J ung .

H aro ld  Moore, E in  neuer Apparat zum Messen des Dampfdrucks. Das ub- 
liche Verf. zur Best. des Dampfdrucks yon Fil. (Einbringen in ein Burometer) ist 
sehr genau, aber zeitraubend; Vf. hat deshalb einen App. ersonnen und beschreibt 
ihn an Hand einer Abbildung. Er besteht aus zwei etwa 800 mm langen, senk- 
recht stehenden Rohren, liehter Durchmesser etwa ł/< Zoll, die unter sieh und mit 
einem EinsteUgefafi mittels eines Dreiwegstuekes und dickem Gummischlauch ver- 
bunden sind. Beide Rohre gehen oben in kleine Becher aus und sind unterhalb 
dieser mit durch Hg abgedichteten Hahnen verschliefibar. Das eine Rohr, in das 
die zu priifenden Fil. eingefiihrt werden, ist mit einem Heizmańtel umgeben. In 
beide Rohre wird Hg bei geofFneten Hahnen eingefiiUt, dann die Hiihne geschlossen, 
das EinstellgefaB geniigend gesenkt und der Hg-Stand abgelesen. Dann wird in 
das mit dem Heizmańtel umgebene Rohr eine abgemessene Menge der zu priifenden 
FI. eingefiihrt; der Unterschied in den Hg-Stśinden gibt den Dampfdruck an. Vf. 
hat mit diesem App. den Dampfdruck von Petrol, Bzl. und A. und yon Gemischen 
dieser bestimmt. Die Werte haben nicht die erwunschte Genauigkeit, geniigen 
aber fur den Zweck der Arbeit, dasVerhalten von Gemischen der drei Stoffe hier- 
bei im allgemeinen hinsichtlich ihrer Eignung, zum Antrieb von Maschinen zu 
dienen, festzustellen. (Journ. Soc. Chem. Ind. 39. T. 78—80. 31/3. 1920. [9/1.* 
1919.].) RtJflLE.

Z. Carri& re, Die Interferometrie und die Interferenzapparate von Barus. Die 
App. von B arus sind wesentlich Modifikationen der klassischen Interferometer von 
MlCHELSON u. yon Jam in. Doch hat B arus im einzelnen zahlreiche Ausfiihrungs- 
formen neu angegeben, die sich besonders auf die Justierung beziehen. Die Inter
ferometrie ist ais Methode so schwierig zu handhaben, dafi sie auf das wissen- 
schaftliche Laboratorium beachriinkt bleiben diirfte u. hochstens in Ausnahmefallen 
wie im Kriege in die Fabriken Eingang gefunden hat, ais diese einen ungewobn- 
lichen Stab wissenschaftlicher Mitarbeiter besaBen. (Rev. gen. des Sciences pures 
et appl. 31. 401-9 . 30/6.) Byk .

H oljer W itt , Uber neue Apparate und Messungen im langicelligen Spektrum. 
Vf. hat ein Radiomikrometer von sehr groBer Empfindlichkeit und ein Spiegel- 
spektrometer yon geeigneter Konstruktion hergestellt, mit dereń Hilfe die Absorption 
des Wasserdamtifes im Gebiete 80—160 auf direktem Wege sich beatiminen laBt.
Das Radiomikrometer enthalt ein magnetisches Feld, das durch vier Stahlmagnetcn 
hervorgebracht wird. Das grofite Gewicht wurde darauf gelegt, das bewegliche
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System wie aueh den Ablesungsspiegel vollkommen unmagnetiseh zu machen. Nach 
Aufnahme einiger Messungsreihen iiber das Absorptionaband des HCl wurden 
E n e r g i e  verteilungskurven fiir Auerbrenner innerhalb des langwelligen Emissions- 
gebietes aufgenommen. (Physikal. Ztschr. 21. 374—78. 15/7. [2/3.] Lund, Physikal. 
Inat. d. Univ.) B y k .

H. S. Yassar, JEine einfache Signaluhr fiir thermometrische Ablemngm an Koihle- 
calorimetern. Hodifikation des App. von C. A. My e b s  (Journ. Ind. and Engin. 
Chem. 10 . 1015; C. 1919. II. 639). Der App. besteht ans einer dreizelligen Trocken- 
batterie, einem 20-Ohm-Kelais und einem Zahler. Die Anordnung ist schematisch 
wiedergegeben. (Joum. Ind. and Engin. Chem. 11. 467—68. 1/5. [20/2.] 1919. 
Newark, N. J. Priifungslab.’ der Public se ry ie e  Electric Co.) G k im m e .

B. N enm ann und Schneider, Neuer Laboratoriumsąpparat zum Abmessen 
toasserlóslicher Gase. Erganzung der Gebrauchsyorsclirift des App. zum Abmessen 
wasserloalicher Gase (vgl. Ztschr. f. angew. 33. 128; C. 1920. IV. 159.) (Ztschr. 
f. angew. Ch. 33. 156. 22/6.) J u n g .

E lem en te und anorganlache Yerbindungen.
H. Sertz, Eisenschalen und dereń Anwendung lei der Analyse. Bei einigen 

analytischen Operationen z. B. der Best. des „bleischwarzenden“ S, beim AufschlieBen 
bleihaltiger Email usw., sind Eisenschalen sehr geeignet, dereń Widerstandsfahig- 
keit dureh Behandeln mit HNOs erhoht werden kann. (Ztschr. f. angew. Ch. 33. 
156. 22/6. [7/6.] Helmstedt, Braunsehweig.) J u n g .

L. "W. W inkler, Beitrage zur Gewićhtsandlyse. X I I I .  X V I. Besiimmung der 
Schwefelsaurc. (XII. vgl. Ztschr. f. angew. Ch. 33. 59; C. 1920. IV. 107.) Bei der 
Best. von H sSOi ais Bariumsulfat erwies sich die Zugabe eines Stuckchens metal- 
lischen Cd zur Lsg. ais niitzlich; die FI. kann so infolge der geringen H-Entw. 
beliebig lange im Sieden erhalten werden, wodurch man einen kornigen Nd. er- 
halt. Die Verbesserungswerte in Ggw. von NH4C1 u. den Alkalichloriden wurden 
bestimmt. Die Genauigkeit der Best. der H iSOi kann auf das 10-fache gesteigert 
werden durch Einhalten der vom Vf. angegebcnen Vorschrift und Anwendung der 
fiir die yerschiedenen fremden Salze angefiihrten Verbesserungswerte. (Ztschr. f. 
angew. Ch. 33. 159-60. 29/6. [23/2.] 162—63. 6/7. Budapest.) J u n g .

J a n  Stórba-Bóhm  und Ja ro slav  V ostrebal, tfber die gravimetrisćhe Bestini- 
tnung des Mólybdans ais Sulfid. Die Grenze der Empfindlichkeit des qualitativen 
Nachweises ćles Mo durch Stannochlorid, Rhodanid und A. liegt bei 1 ccm 1/ioooo‘II-> 
entsprechend 0,0016 mg Mo. Auch relatiy sehr groBe Mengen Stannochloridlsg. 
yermindern die Empfindliehkeit nicht, ebenso wie groBere Mengen von Ferrisalzen 
(ygl. K e d e s d y , Mitt. K. Materialpriifgs.-Amt GroB-Lichterfelde 31. 173; C. 1913.
II. 996.) Bei Ggw. von HsP 0 4 und HCOOH yermindert sich die Empfindliehkeit 
der Bk. rund zehnmal. Wolframate farben den A. sattgriin, die wss. Schicht aatt- 
blau, wenn die Konz. groB ist; in verd. Lsg. farbt sich der A. schwach griin, die 
wss. Lsg. entfarbt sich. Die Ggw. von W. stort daher nicht, wenn sich Mo im 
CberschuB neben wenig W. findet. — In Ggw. von Ameisensaure wird Mo ais 
Sulfid yollstandiger gefallt ais yon Essigsaure oder Osalsaure. Bei Ggw. relatiy 
kleiner Mengen bleibt das Sulfid teilweiae ais Hydrosol in Lsg. Mit groBeren 
Mengen (10—40 ccm auf 0,5 g MoOa) u. Verdunnung auf 200 ccm kann man prak- 
tiach Mo mit H,S abscheiden. Abnorm groBe Mengen hindem die quantitative Ab- 
scheidung nicht. Beim Erwarmen yor der Fallung fand eine geringe Reduktion 
statt, und die in Lag. gebliebene Menge war groBer. Um einen quantitativen und 
gut filtrierbaren Nd. zu erhalten, muB man die HCOOH unmittelbar yor der Fiillung 
mit H,S zu der kalten Lsg. geben. Geschieht die Fallung in der Kalte, so stort
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die Ggw. von NH4C1, NHJSOt , (NH4)jS0 4, NaCl und KC1 nicht, beglinatigt sogar 
die komige Abscheidung des Nd.

In Ggw. von kleinen Mengen anorganischer Sauren ist die Fallung unyollstandig. 
Reduzierende Stofte storen die Bk., deshalb diirfen Indicatoren beim Ansauern mit 
HCOOH nicht zur Lag. gegeben werden. Wurde za einer Ammoniummolybdatlsg. 
HaPOł gegeben, mit NaOH alkaL gemacht, mit HCOOH angesauert, bo war die 
Fallung in der Kalte mit H2S quantitativ. Vf. gibt auf Grund dieaer Verss. eine 
Analyaenyorachrift. — Liegt Mo ais komplexe Saure vor, oder ist es auck spuren- 
weise reduziert, so gesebieht die Best. in alkal. Lsg. Kompleie Verbb. werden 
unter Zugabe yon KOH in W. gelost. Diese Lsg., sowie reduziertes Mo wird sd. 
mit HNOs oxydiert, mit NH, deutlich alkal. gemacht, mit HsS gesattigt und mit 
HCOOH angesauert. Auch hier wirkt die HCOOH giinstiger ais Essig- oder Mineral- 
sauren. Das Sulfid wird bei 250° im CO,-Strom getrocknet; freier S entweicht 
quantitativ. — Die Unters. des bei 150° im COj-Strom getrockneten Sulfids ergab 
die Zus. entsprechend MoS„ mit 0,66% freiem S und 9,59% H,O, wobei nicht ein 
Hydrat, sondern ein kolloidales System yorliegt; das bei 250° getrocknete Sulfid 
entsprach genau MoSs. Das in Ggw. von KC1, K J uaw. gefallte Sulfid ist von 
hellerer Farbę ais das aus reiner Molybdatlsg., unterscheidet sich aber nur durch 
feinere KorngroBe. Beide Ndd. sind hygroskopisch; die Wagung muB im Wage- 
glaschen erfolgen. Der getrocknete Nd. osydiert sich bei 126° an der Luft; im 
O-Strom verlauft die Ek. bei relatiy tiefer Temp. unter Lichterscheinung. Bei der 
Digestion in w. W. enthalt das Filtrat etwas Mo; das dunklere Sulfid reagiert immer 
langsamer ais das helle, was durch die KorngroBe zu erklaren iat. Die in Ggw. 
von HCOOH gefallten Ndd. yerbreiten mit Alkalicarbonaten oder Nitraten erhitzt, 
einen mercaptanartigen Geruch, auch wenn sie vorher mit A. oder Schwefelkohlen- 
stoff gewaschen wurden. Durch Trocknen bei 250* yerloren sie diese Eigenschaft.

T h e o re tis c h e  C b c rs ic h t. Durch geringeYeranderung der Konz. der Schwefel- 
wasserstoffionen wird die Konz. des [Hs'Mo04"j bedeutend yeriindert. Durch Mineral- 
sauren wird die Ionisation des BL.S bedeutend erniedrigt und dadurch die Ab
scheidung des Mo unyollstandig. Der Grund, daB HCOOH gunstiger ais Essig- 
saure oder Oxalsaure aich yerhalt, kann drei Uraachen haben. Die B. eines Kom- 
plexes der HCOOH mit der Molybdansaure scheidet aus, da die komplexen Salze 
8ehr unbeatandig sind. Das Auftreten des mercaptanahnlichen Geruches laBt die
B. einer Verb. zwischen HCOOH und HsS yermuten; doch ist nicht anzunehmen, 
daB dies auf die quantitative Fallung einen EinfluB hat. Die Ursache wird in der 
hohen dielektrischen Konstantę der 3 C  O OH  zu suchen sein, so daB sie die Ionisation 
des HsS fast gar nicht erniedrigt, wiihrend die Easigaaure eine niedrige dielek- 
trische Konatante hat. Zur Erzielung genauer Besultate ist auch beim Fallen iu 
Ggw. von HCOOH ein genauea Einhalten des. Yerf. notwendig. (Ztschr. f. anorg. 
u. allg. Ch. 110. 81—103. 24/2. 1920. [14/7. 1919.] Prag, Chem.-pharm. Inst. der 
Bohmischen Uniy., Anorg. Abt.) J u n g .

Bestandtelle v o n  Pflanzen und Tleren.
A. H eidnschka, Uier Morphinbestimmung. (Arch. der Pharm. 258. 91. 8/7. 

1920. [28/10. 1919.] Wiirzburg. — C. 1920. II. 361.) Ma n z .
E. A nneler, Ćber eine neue Methode sur Bestimmwng der Gesamtnebenalkaloide, 

sowie des Narkotim und des Papaverins in Opiumpraparaten vom Typus des Pan- 
topons. Zur Best. der Nebenalkaloide in Opiaten lost man 1,5 g des Opiumalkaloid- 
Chlorhydratgemisches in einem 150 ccm-Kolbchen in 8 ccm W., setzt 90 g Bzl.,
0,5 g NajCOa zu, laBt »/, Stde. unter Umschutteln stehen, setzt 5 g wasaerfreies 
NasS04, 0,5 g Tragantpulyer zu, gieBt nach dem Absitzen durch ein Filter, ver- 
dampft einen aliquoten Teil zur Trockne, lost in A. und dampft nochmals ab.
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Zur Trennung des Narkotins von den iibrigen Basen dient die Umsetzung de3 
Narkotins mit alkoh. NaOH zu narkotinsaurem Na. Die wie oben erhaltenen 
Nebenalkaloide lost man in 6 ccm Bzl., lafit nach Zusatz von 1 ccm alkoh. KOH 
unter ofterem Umschwenken '/i Stde. stehen und schuttelt die Benzollsg. im 
Scheidetrichter mit der Natronlaugc ans; die yereinigten wss. Ausziige sehiittelt 
man wiederholt mit wenig CHC1, aus. Zur Regenerierung des Narkotins neutrali- 
siert man mit HC1, bringt auf 100 ccm, erbitzt mit 3 ccm konz. HC1 20 Minuten 
auf 80—90°, kiihlt raach ab, versetzt mit iiberschussiger Sodalsg. und schuttelt mit 
Bzl. oder CHC1S aus. Zur Best. des Papayerins werden die bei der Abtrennung 
des Narkotins erhaltenen CHCls- und Benzolaueziige zur Trockne yerdampft; man 
lost den Ruckstand in 10 ccm W. -)- 1 ccm HC1, filtriert, setzt tropfenweise unter 
Umriihren 2°/0ig- Ammoniaklsg. zu, bis eine geringe bleibende Triibung auftritt, 
setzt dann 2 g  reines Natriumacetat zu und laflt 24 Stdn. stehen; man filtriert ab, 
lost das Papaverin in warmem A. u. dampft zur Trockne. (Arch. der Pharm. 258 . 
130—37. 8/7. [22/2.] Grenzach Chemische Werke A.-G.) Ma n z .

W. L óffler und W. R iitim eyer, tfber Vergiftung mit Brommelhyl und Nach- 
weis der Substanz in B lut und Organen vcrgifłcter Tiere. Es handelt sich um den 
von Rohrer (vgl. Yrtljschr. f. ger. Med. u. offentl. Sanitiitswesen [3] 60 . 51;
C. 1920. III. 463) beschriebenen Fali. Es scheint eine subakute Vergiftung yor- 
zuliegen. Im Tiervers. Ia8t sich bei akuter unmittelbar zum Tode fuhrender Brom- 
methylyergiftung die Substanz unmittelbar bis 24 Stdn. nach dem Tode im Blut 
und in Organen mittels der Cu-Halogenrk. nachweisen. Der Nachweis wird sehr 
schwierig und bald immoglieh, wenn man das Yersuchstier nach kurzer Einw. des 
Brommethyls sich wieder erholen la8t. (Vrtljschr. f. ger. Med. u. offentl. Sanitats- 
wesen [3] 6 0 . 60—67. Juli. Basel, Mediz. Klin. d. Univ.) B o biń sk i.

F ritz  D ittho rn , E in  transportabler SputumJcocher. Der App. besteht aus 
einem eisemen Untergestell, das zur Aufnahme eines Spiritus- oder Petroleum- 
brenners dient. Auf diesem Gestell ruht ein zylinderformiger Kessel mit Deckel. 
Der Boden des KeBsels wird mit W. gefiillt, das bis zu eincr Siebplatte, die das 
Sputumgefafi aufnehmen soli, reicht. Um das Anfassen des SpeigefśiBes zu ver- 
meiden, ist ein zungenformiger federnder Greifer beigegeben. Die Desinfektion 
erfolgt durch stromenden Dampf in der ublichen Weise. (Der prakt. Desinfektor
12. 49—50. Juli.) B op.i n s k i .

n . Allgemeine chemische Technologie.
H erm ann P lanson, E in neues grofStećhniscJtes Verfahren zur Darstcllung von 

kolloiden Dispersionen und seine Zukunftsaussićhten fur die chemische Industrie. 
Mittels der Schlagmiihle lassen sich in einfacher Weise Tiólloidc Dispersioncn her- 
stellen. Vf. erortert das Anwendungsgebiet der von der Maschinenfabrik E m il  
P a SSBURG, Berlin, gebauten ,,Kolloidmuhle“ und macht besonders auf die Bedeu- 
tung der „fliissigen Kohle“ aufmerksam. (Chem.-Ztg. 44 . 553—55. 27/7. 565—67. 
31/7. Hamburg.) J u n g .

A. P ra d e l, Neuc Patente au f dcm Gełńcte der Dampfkesselfeuerung. (Forts. 
von Ztschr. f. Dampf kessel u. Maschinenbetrieb 43. 212; C. 1920. IV. 274.) Be- 
schrieben und in Zeichnung yorgefuhrt werden ein neuer St-aub- und Flugaschen- 
abscheider, eine Oberflachenfeuerung, ein selbsttatig wirkender AbschluB der Gas- 
leitung bei eintretendem Unterdruck fiir groBe Feuerungsstatten u. eine Sicherungs- 
yorrichtung fiir Olfenerung, durch die die Ólduse gegen die ausstrahlende Feuerungs- 
warme geschiitzt wird. (Ztschr. f. Dampfkessel u. Maschinenbetrieb 43 . 219—21. 
16/5. Berlin.) S c h r o t h .

J . E. S h rad er und H. M. R yder, E in  optisćhes Hebelmanometer. Das Mano- 
meter besteht aus einem U-formigen Quecksilbermanometer, dessen Niyeauflachen, um
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mogliehst ebene Oberflachen zu crhalteu, stark verbreitert sind (5—10 cm Durch- 
messer). Auf einer dieaer Flśiehen ruht ein leichter Fiihlhebel aua Glas, der an 
aeinem anderen Ende einen Spiegel triigt. Der Hebel iat auf zwei Mesaerschneiden 
gelagert, die in zwei eingeachmolzenen Platinoaen ruhen. Die Bewegungen dea 
Fiihlhebels werden mittels Spiegel und Skala in iiblicher Weiae abgeleaen oder 
photograpbiach regiatriert. Auf dieae Weise iat ea moglich, Drucke zwischen 
3—4 mm und 0,001 mm Hg zu ermitteln. Daa Manometer eignet aieh auch zur 
Messung der Drucke kondenaierbarer Diimpfe u. zur Meaaung schnell wechselnder 
Drucke, w o das Mc LEO D -M anom eter yeraagt. Die atorende Adhaaion dea Queck- 
ailbers an den Glaawandungen wird unmerkbar, wenn man auf Reinheit dea Queck- 
ailbers u. der Glasoberflache Wert legt. Das Verhaltnis der Hebelarme kann man 
leicht durch Hinzufiigen einer kleinen bekannten Queckailbermenge u. die daduich 
bedingte Niveauiinderung bestimmen. Eine photographiach registrierie Kurve lafit 
die innerbalb 5 Minuten nach Eintauchen einer Gasfalle in COs u. dann in fl. Luft 
eintretende Abaorption yon COs u. HaO erkennen; daa Manometer geatattet, selbat 
noch das in etwa einer halben Minutę stattfindende Ausfrieren yon Waaaerdampf 
durcb Eintauchen einer Gasfalle in £1. Luft aufzunehmen. (Phyaical Review [2] 13. 
321—25. 1919.) G e h r t s .*

G. H. Lees, Die Yer/lussigung’ der Gase. Die Fortschritte in der Verflussigung 
der Gase werden kurz besprochen. (Naturę 104. 247. 1919; Phyaikal. Ber. 1. 187. 
Ref. Be k n d t .) P f l Oc k e .

L. Moser, Die Beinigwig von verflussigten und komprimierten Gasen fur Labo- 
ratoriumszwecke. (Zum Teil nach Versa. von W. F o ltz .)  Vf. teilt einfache Reini- 
gungByerfF. mit, die den Gebrauch von in  Stahlflaschen komprimierten Gasen im 
Laboratorium gestattet. — C02. Oa IśiBt sich d u rc h  U b e rle ite n  iib e r gliihendes Cu 
oder durch Waachen mit Chromoacetat oder Titantrichlorid entfemen; yorteilhaft 
iat es, das Gas y o re ra t mit Chromoacetat oder Titantrichlorid zu waschen u. dann 
uber gliihendes Cu zu leiten. Die Priifung auf O wurde, mit in reinem H-Strom 
auagekochtem Reagens yon B in d e b  und W e in ł a n d  (ygl. B er. Dtsch. Chem. Ges. 
46. 256; C. 1913.1. 1675) y o rg en o m m en . CO ist in der B o m b en k o h len sau re  se lten  
enthalten; zur Sicherheit k a n n  man der Cu-Schicht eine solche von feinatem, auf 
Asbest yerteiltem Kupferoxyd zufugen. H ,S, der sich in C02 niemała nachweisen 
lieB, kann durch Kupferyitriolbimsstein in einem U-Rohr entfernt werden; S02, das 
ebenfalls nicht gefunden wurde, durch Waachen mit angesauerter 1/io"n- KMn04-Lag. 
— Zur Reinigung yon N, yon dem nur nach dem LiNDEschen Verf. erzeugter ver- 
wendet werden sollte, kombiniert man am besten die nasae Reinigung mittels Kupfer- 
drahtnetz in (NH^COj-Lsg. mit der trocknen durch Uberleiten iiber eine auf Rot- 
glut erhitzte Cu Schicht. Aus dem (NH4)sC03 stammende NHS-Dampfe absorbiert 
man mit H2S04; etwa yorhandene Spuren C02 mit Natronkalk. Andere Veran- 
reinigungen kommen kaum vor. — Geringe Spuren 0 4 im Wasser&toff konnen durch 
rotgliihenden Platinasbest zu W. yerbrannt und das W. mit Chlorcalcium oder 
P205 entferut werden (H2S04 wird teilweiae reduziert). E lek tro ly tw aasera to fF  ent- 
hiilt manchmal nur noch eine SpurC 02; er ist frei yon CO und AsHs. Der kom- 
primierte Liudewasaeratoff enthalt haufig 0 2, N2, CO, C02, selten AsHs. JEisett- 
pentacarbonyl, [Ft(CO)s], laBt sich bei groBerer Gasgeschwindigkeit nicht yoll- 
kommen entfemen. Es muB in der Fabrik auf yollstandige Reinigung von CO 
gesehen werden; die Verzinnung oder Emailierung der Innenwand der Gasfłasche 
k onn te  der Entstehung des E isen c a rb o n y ls  yorbeugen. Die Entfernung der CO. 
geachieht mit Natronkalk; die Entfernung des N yerursacht praktisch yiel Schwierig- 
keiten. Bei Verwendung yon N-freiem H empfiehlt sich die Herst. im Kleinen. 
AsH. wird in AgNOs-Lsg. zuriickgehalteD, in neutraler rascher ais in saurer. Zur 
Best. des Eisenpentacarbonyls wurde es mit konz. BLjS04 zera., das gebildete CO
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mit Jodpentoiyd zu C02 oxydiert u. letzteres mit vorgelegtem Barytwasser titriert. 
Durch Paarung der thermischen Zers. mit jener durch konz. H»S04 laBt sieli das 
Eisencarbonyl zwar spalten, aber die Entfemung des CO aus der Gasphase gelingt 
nur durch Ausfrierenlassen mit fl. Luft, aber nicht auf chemisehem Wege. Kom- 
primierter H , der Eisencarbonyl oder CO enthalt, ist daher fiir Laboratoriums- 
zwecke unbrauchbar. — Sauerstoff. Lindesauerstoff enthalt auBer N manchmal nur 
etwas CO,. Na laBt sieb dureb kein chemisches Mittel entfernen; C03 wird in 
ublicher Weise entfernt. Elektrolytsauerstoff kann bis zu 4% H entbalten, den 
man mit rotgliihendem Platinasbest zu W. yerbrennt, das mit konz. HaS04 oder 
P ,0 6 entfernt wird. — Chlor. Die Verunreinigungen Luft, C02, CO u. HCI kann man 
dureb Verfliissigen mit Kohlensiiureather ais entweichende Uase entfernen. Meist 
geniigt es, die ersten Anteile einer Flascbe ausstromen zu lassen, um die Haupt- 
menge der Fremdgase zu verdampfen. — Sćhwefeldioxyd. Das Bombengas wird 
man meist direkt venvenden konnen; sur Herst. ganz reinen Gases wird Yer- 
flussigung helfen. — Ammoniak. Die Trennung von basischen Stoffen, wie Pyridin, 
Methylamin, Pyrrol, Napbthalin usw. ist nur sehwer durchfiihrbar. Aucb dureb 
Durcbleiten duTch eine koebende 2°/0ige Permanganatlsg. ist eine quantitative 
Scheidung niebt zu erzielen. Diese Yerunreinigungen sind aucb in dem aus 
Salmiak und Atzkalk erzeugten Gas entbalten. Ein von organisehen Stoffen freies 
NH. soli man aus Magnesiumnitrid und W. erbalten. (Ztsebr. f. anorg u. al)g. 
Ch. 110. 125—42. 24/2. 1920. [30/10. 1919.] W ien, Lab. f. anal. Chemie d. teebn. 
Hochsch.) J u n g .

Siebner, Die physiologischen Wirkungen des KaTkstickstofj's. Vf. behandelt die 
physiologischen Wrkgg. auf Tiere und Menscben u. die Scbadigungen durch KalJc- 
stickstoff und ihre Yerhiitung naeh der Literatur und praktischen Erfabrungen. 
(Chem.-Ztg. 44. 369—70. 18/5. 382-83. 22/5. Berlin.) J u n g .

B,. S . B utler, Augen&chutz bei Sćhmelzvorgtingm. Vf. erortert von praktischen 
u. tbeoretischen Gesichtspunkten aus den Schutz des Auges bei allen mit Sehmelz- 
vorgangen zusammenhangenden technisehen Verff. vor schadigenden Wiirme- und 
Lichtwrkgg. u. vor mechaniscben Verletzungen. (Engineering 109. S23—26. 18/6. 
[10/6.*].) RttHLE.

UL Elektrotechnik.
Siemens & H alske , Akt.-Ges., Siemensstadt b. Berlin, Yerfahren zur Her- 

siellung von Korpern, die der Hauptsache nach aus graphitahnlichem Kohlenstoff be- 
rtehen, dad. gek., daB ein Korper aus C und einem Metali oder einer Metallverb. 
so hoch und so lange unter LuftabscbluB erhitzt wird, daB eine in der Kiilte bieg- 
same und deformierbare M. entstebt — Es wird z. B. auf W-Drabt eine Koble- 
sebicht aufprapariert, dereń Volumen das 50 — 200-fache des Volumens des W 
betriigt, und dann durch Widerstandserbitzung auf 3000—3500° erhitzt. (D.B..P.
3 2 2 3 0 2 , K I. 21 f vom 29/3. 1914, ausg. 24/6. 1920.) Ma i .

H. Otto T rauns ForachuiigslaboratoriTim , G. m. b. H., Hamburg, Filter- 
elektrode und Verfahren zu ihrer Herstellung. Die Elektrode besteht aus einem 
gelochten oder geschlitzten, mit der Elektrolytzufiihrungsleitung verbundenea Bohr 
aus Metali oder Kohle, Grapbit oder dgl., auf welchem, durch eine gemeinsame 
Schraubenmutter zusammenpreBbar, Netz- oder durchlocbte Blechringe oder 
auf Netz- oder durchlochte Blechunterlagen aufgewickelte Drahtspulen oder 
zwischen Blech- oder Netzringe eingebracbte Metallspane, -wolle oder -pulver 
angeordnet sind. Zur Herstellung der Elektrode werden in die auBere Um. 
hiillung wasserunlosliche Yerbindungen der Schwermetalle eingebracht, welcbe 
auf elektrolytischem Wege zu Metali reduziert werden konnen. Die Elektrode ge- 
stattet eine innige Beruhrung eines gasformigen, fl. oder festen emulgierten Elektro-
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lyten mit der groBen Oberfłiiche der Elektroden unter gleichzeitiger Durelimischung 
mit Eeagenzien (Gasen usw.)i indem der Elektrolyt unter hoherem oder niederem 
Druck durch die porose Filterelektrode hindurchgepreBt oder gesaugt wird. Die 
Elektrode kann entweder ais Kathode znr Eeduktion, Hydrierung, Enthalogenisation, 
Kondensation oder Polymerisation oder ais Anodę zur Oxydation oder Halogeni- 
sation, namentlich von organischen Stoffen, ferner fur Akkumulatoren oder gal- 
vanischo Elemente Verwendung finden. Erwahnt ist die tjberfiihrung von Acetylen 
in Acetaldchyd und in Essigsaure. (D.E.P. 322600, KI. 12 h vom 6/7. 1918, ausg. 
5/7. 1920.) M a i .

The W estinghouse M etal F ilam en t Lam p Cy. L td ., London, Verfahren 
zur Herstellwig von Drahten aus Wolfram oder dgl. Es werden die Werkstiicke 
vor ihrer mechanischen Bearbeitung oder zwischen dereń einzelnen Phasen den 
Gasen oder Dampfen solcher Stoffe ausgesetzt, die auf den Werkstucken Ab- 
lagerungen erzeugen, die spaterhin wieder restlos entfernt -werden konnen. Ins- 
besondere kommen in Betracht Gase oder Diimpfe von S, Se oder Te oder dereń 
Verbb., wie z. B. Schioefelwasserstoff, Selenwasserstoff oder Tellurwasserstoff. (D.E.P.
322303, KI. 21 f  vom 26/4. 1914, ausg. 24/6. 1920. Ósterr. Prioritiłt vom 26/5.
1913.) Ma i .

A ugust S chróder, Hamburg, Verfahren zum Segenerieren clektrisćher Gluh-
lampen. Es wird die Gluhbirne durch einen kreisformigen Schnitt in zwei glocken- 
oder halbkugelformige Teile zerlegt, worauf die Eander der beiden Halften durch 
je einen aufgeschmolzenen Glasring flanschenformig verstarkt u. nach Erneuerung 
oder Ausbesserung des Gluhfadens durch Zusammenschmelzen der Flanschrander 
wieder miteinander yereinigt werden. (D.E.P. 322307, KI. 21 f  vom 18/12. 1918, 
ausg. 26/6. 1920.) Ma i .

Dick, K e rr  & Company, Ltd., London, Yerfahren zur Herstellung von Faden 
fur elekłrisehe Gluhlampen aus gepulyertem, metallischem Wolfram mittels des 
Spritzverf., bei welchem Natriumsilicatlsg. ais Bindemittel benutzt wird., dad. gek., 
daB die naeh dem Trocknen und Brennen in Biindeln zusammenhangenden Faden 
mit wss. Flufisaure behandelt und zweckmiiBig in W. gewascheu werden, zu dem 
Zweck, die Faden leieht trennen zu konnen. (D.E.P. 322552, KI. 21 £ vom 26/5.
1914, ausg. 1/7. 1920; Zus.-Pat. zu Nr. 272347; C. 1914. I. 1387. Ztschr. f. angew.
Ch. 27. II. 275 [1914]. Engl. Prioritiit vom 26/6. 1913.) Ma i .

„M etalla tom ", G. m. b. H., Berlin-Tempelhof, Verfahren zur Herstellung einer 
SchutzdecJce fur die aktive Masse von clektrischen Sanmlerplatten, 1. dad. gek., daB 
tnan die Oberflachen der Platten mit einem nach dem Spritzyerf. aufgebrachten 
porosen Metalluberzug veraieht. — 2. dad. gek., daB man mit dem Grundstoff, der 
dem Metallgefuge des Plattengerippes entspricht, andere Stoffe indifferenter Art 
(z. B. Kaolin, Ton, Infusorienerde, Asche usw.) oder Metalle oder Metallegierungen 
aufspritzt und die fremdartigen Stoffe hinterher unwirksam macht oder entfernt 
(D.E.P. 322 250, KI. 21 b vom 31/1. 1918, ausg. 23/6. 1920.) M a i .

George Louis T arver, East Oakland, California, V. St. A., Trockenelement mit 
ZinTcbecher. Ais Zn-Elektrode dient nicht nur der Becher, sondern auch dessen 
Deckel, in welch letzterem die andere Elektrode durch eine Isolierung befestigt 
is t (D.E.P. 322551, KI. 21 b vom 10/10. 1916, ausg. 3/7. 1920.) M a i .

V. Anorganische Industrie.
Hugo P e te rsen , Berlin-Steglitż, Verfahren zur Nutzbarmaehung der lei der 

Konzcntrierung von Schtcefelsaure auftretenden Algase, 1. dad. g e k ., daB man d iese  
an Stelle von W. o d e r Wasserdampf in d ie  Bleikammern der S c h w e fe lsa u re h e rs t  
einfuhrt. — 2. dad. g e k .,  daB d ie  Abgase zw eck s Herabminderung der in ihnen 
m itg e f iih r te n , f i ir  den BleikammerprozeB schadlichen Warnie zunachst m it k.
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Schwefelsiiure in dazu geeigneten App. in Beruhrung gebraeht werden, und dieae 
dadurch gleichzeitig yorkonz. wird. (D.&.P. 302534, EU. 12i vom 23/2. 1917, 
ausg. 24/0. 1920.) M a i .

Guy B. T aylor, Ju lia n  H  Capps und A. S. Coolidge, Die Herstellung von 
Salpetersiiure aus Stickoxydm. Eine Mischung aus NH, und Luft wurde mittels 
Pt-Katalysator oxydiert und die entstandenen Stickosyde nach Abkiihlung auf 25° 
durch ein System von 5 Absorptionstiirmen durchgefiihrt. Das Gas wurde in den 
ersten 3 Tiirmen zu 85% absorbiert, weitere 10% in den beiden letzten. Die besten 
Ausbeuten wurden bei einem O-ObersckuB von 5°/o erhalten bei einer Gasgeschwin- 
digkeit von 2,5 KubikfuB pro Minutę. (Joum. Ind. and Engin. Cliem. 10. 270—75. 
April. [14/2.] 1918. Washington, D. C. Bureau of Mines.) Grimme.

P au l Pascal, Die synthetische Salpetersaure. Vf. bespricht zusammenfassend 
dieYerfF. der B. von HNOs aus Luft-N durch unmittelbare Orydation dieBes durch
O oder durch Verbrennung yon NHS und die technische Ausgestaltung dieser Verff. 
(Rev. des produits chim. 23. 277—79. 31/5. Lille.) RUhle.

F ritz  G erhard t, Saarbrucken, Verfahren zur Darstellung von Stickoxyd in 
VerbrennungsJcraftmaschinen nach Pat. 303255, dad. gek., daB ein in die Ladung 
znm Zwecke der Durchwirbelung eingefiihrter Luft- oder Gasstrahl yorher erhitzt 
wird. — Durch die Erwarmung des Wirbelmittels wird seine DifFusionsgeschwindig- 
keit yergroBert; gleichzeitig liiBt sich auch eine schadliche Abkahlung der Ladung 
durch die Eipanaion des Wirbelmittels yermeiden. Fur die Erwarmung des Wirbel
mittels wird yorteilhaft die Warme der Auspuffgase herangezogen. (D.K.P. 321981. 
KI. 12i vom 9/12. 1915, ausg. 12/6. 1920; Zus.-Pat. zu Nr. 303 255; C. 1919. IV. 
534.) Ma i .

A ktiebo laget K vafvełndustri, Goteborg, Schweden, Verfahren bei der Aus- 
fuhrung von JReaktionen zwisćhen Kóhle und Alkalimetallen oder ErdaOcalimetaUen 
oder ihren Yerbindungen in einem Stickstoffstrom bei ltontinuierlićhem Betriebe zur 
Serstellung von Cyaniden, die darauf behufs Anunoniakge^mnnng mit W. zerlegt 
werden, dad. gek., daB im Ruckstande von dieser Zeraetzungsmasse befindliche, 
aus an die Alkalimetalle oder die alkal. Erdmetalle gebundene Kieselsaure, Ton- 
erde o. dgl. bestehende Verunreinigungen mittels einer passenden Saure, die starker 
ist ais Kieselsaure, Tonerde u. dgl. und nur O, H, C oder N enthalten darf, oder 
auch, falls es sich um Alkaliyerbb. handelt, durch Kaustizieren mit CaO zerlegt 
und so ais unl. Kieselsaure, Tonerde u. dgl. abgeschieden werden, wiihrend die
1. Bestandteile fur das Cyanidyerf. wieder nutzbar gemacht werden konnen. — Ani 
besten eignet sich COs zur Abscheidung der schadlichen Verunreinigungen; wenn 
man mit Erdalkalien arbeitet, werden Ameisensaure oder Essigsaure benutzt. (D.S.P. 
321862, KI. 12 k vom 18/6. 1919, ausg. 8/6. 1920.) M a i .

V erein Chemiacher F ab rik en  in  M annheim , Mannheim-Wohlgelegen, Ver- 
fahren sur Herstellung einer hochaktiven vegetabilisclien Kóhle in Jcorniger Form,
1. dad. gek., daB die Verkohlung des entsprechend zerkleinerten Holzes zunachst 
bei maBiger Temp. (bis etwa Dunkelrotglut) erfolgt, darauf Trankung mit Alkali. 
z. B. mit Pottasche und alsdann endgiiltige Verkohlung bei hoher Temp. (bis zu 
hellster Rotglut) yorgenommen wird. — 2. dad. gek,, daB das Holz mit Lagg. vou 
Elektrolyten, wobei solche yon Kaliumhydrosyd, Pottasche und ahnlich wirkenden 
Verbb. des Kaliums ausgenommen sein sollen, impraguiert, bei maBiger Temp. ver- 
kohlt, darauf ausgelaugt und alsdann nach Trankung mit Alkalien in Ggw. der 
letzteren der endgiiltigen Verkohlung bei hoher Temp. unterworfen wird. (D.R..P. 
309221, KI. 12i vom 15/4. 1917, ausg. 23/6. 1920.) MAI.

P. L. Teed, Wasserstofferseugung fur Luftschiffe. Die vor dem Kriege iiblichen 
und im Kriege zur Bedeutung gelangten Verff. werden hauptsachlich in bezug auf 
ihre W irtschaftlichkeit erortert. In Betracht kornmen die elektrolytischen Verff-,
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daa Eisenkontaktverf., das LiNDE-FRANłC-CAROsehe Verf. der Verfliissigung yon 
Wassergas mit Ausnahme yon H, das ,,Bamag“-katalytische Verf. der OiydieruDg 
des CO des Wassergases mit Wasserdampf in Ggw. eines Katalysators u. Trennung 
von CO, u. H u. das Ferrosiliciumyerf., bei dem die B. des H nacli der Gleichung: 
2 Si -j- 2NaOH -f- 3HsO =  Ną,Si20 5 -f- 4H2 erfolgt. Von diesen Yerff. ist das 
„Bamag“-Verf. das yorteObafteste. (Engineering 109. 811. 18/6.) RO h l e .

H ans F ried rich , Die Anwendung der van't Hoff&ćhcn Zahlen auf die Fabrik- 
praxis in der Kaliindustrie. Vf. gibt eine Betrachtung aller in der Kaliindustrie 
ubliehen Verf., sowie eine moglichst yollstandige Darst. der Verhaltnisse beim 
Losen, der Krystallisation, der Verdampfuug und der bei gleicher Temp. durch 
Zugabe yerschiedener Bodenkorper auftretenden Umsetzungen. Zunachst wird das 
LoBeyerf. beim Carnallit behandelt. (Kali 14. 191—95. 1/6. 212—18. 15/6. 227 bis 
233. 1/7.) V0L1IARD.

Gew erkschaft E in ig k e it I ,  K a lisa lzbergw erk  und chem ische Fabriken , 
Ehmen b. Fallersleben, Verfahren sur Herstellung eines Tafelstreusalzes aus Stein- 
sah. Es wird das in der gewiinschten Kornung yorgemahlene Salz mit einer Lag. 
von reinem Chlornatrium angefeuchtet, yermischt u. getrocknet. Der nicht hygro- 
skopische tJberzug yon Chlornatrium schiitzt die Salzkorner gegen den EinfluB der 
Feuchtigkeit. (D.R.P. 299261, KI. 121 vom 23/1. 1915, ausg. 23/6.1920.) Mat.

Societe In d u strie lle  de P rodu its Chim iąues, Paria, Yerfahren zur Her
stellung von kohlensaurem Natrium und Ammoniumsulfat, dad. gek., da£ NaHS04 
in wss. Lag. zunachst mit NH, gesattigt u. hierauf biś zur yollstandigen Sattigung 
mit COj unter geringem Oberdruck behandelt wird. Es werden 55,5% des Na in 
NaaC08 iibergefuhrt; aus der Lauge wird */, des yorhandenen NasS04 in Form 
von NasS04-10H20  abgeschieden, alsdann kann (NH4)2S04 durch Konz. gewonnen 
werden. (D.R.P. 322601, KI. 121 vom 17/7. 1917, ausg. 5/7. 1920.) M a i .

v m . Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.
H. C. H. Carpenter, Die Rićhtung der modernen Metallurgie. Bei der Erz- 

aufbereitung wurde ein wichtiger Fortschritt erzielt durch Ersetzung der „Schwer- 
kraftmethode“ durch den auf der Oberflachenspannung beruhenden „Schwimm- 
proze8“, der zur Konz. der Kupfersulfid-, sowie der Blei- u. Zinksulfiderze in aus- 
gedehntem MaBstabe yerwendet wird. Erwahnt werden femer die yerschiedenen 
Verbesserungen der Hoch- u. Schmelzofen (automatische Beschickung, Kohlenstaub- 
und Olfeuerung, elektrische Heizung). Der elektrische ófen ist fiir die Erzeugung 
der Edelstahle von ausschlaggebender Bedeutung. Fiir die Kupferdarst., sowie die 
Raffinierung yerschiedener Metalle findet der elektolytische ProzeB immer ausge- 
dehntere Anwendung. Die Entw. scheint dahin zu gehen, die Pyro- durch die 
Elektrometallurgie zu ersetzen, wShrend fiir die Goldgewinnung der Cyanidprozefi 
bleiben wird, welcher die Verarbeitung auch sehr armer Fundę geatattet. (Naturę 
104. 243—45. 1919.) B e r n d t .*

L. Descruix, Die Aluminiumindustrie in Deutschland wahrend des Krieges und 
nach Kriegsabschlufl. Wirtschaftliche Studie nach deutschen Dókumenten. Nach 
einleitendsn Bemerkungen iiber die yerschiedenen Anwendungsgebiete des Al wird 
der Stand der Aluminiumindustrie in Deutschland und ósterreich im Jahre 1913 
vom Standpunkt der yerfugbaren Rohstoffe und der Reduktionsyerhaltnisse u. die 
Entw. der Industrie wahrend des Krieges besprochen. Anschliefiend wird die 
Weltproduktion an Al und der Anteil der einzelnen Staaten in den Jahren 1913 
bis 1917 und nach Kriegsabschlufi, die Frage des kiinftigen Aluminiumpreises und 
die Aussichten der deutschen Aluminiumindustrie erortert. (Rey. de Mćtallurgie 
17. 275-85. April.) - _ . DlTZ-

H erste llung  von M essinglot. Dieses iat ein Messing in pulyerfórmiger oder
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granulierter Form mit niedrigerer Schmelztemp. ais das zu lotende Metali, was 
z. B . durch Erhohung des Gehaltes an Zu erzielt wird. D ie  Art der Herst. des 
Lots wird eingehend beschrieben. (Metal Ind. [London] 17. 27—28. 9/7.) D it z .

N achw eis g eeigneter A tzm itte l fiir die verschiedencn Legierungen. Es 
werden, tabellarisch angeordnet, fiir die yerschiedenen Legierungen in alphabetischer 
Reihenfolge der chemischen Symbole die bisher erfolgreicb angewandtcn Atzmittel 
zusammengestellt. (Zeitschrift fiir Metallkunde 12. 44—46. [1/2.].) B y k .

Die M etallfarbnng des Kupfers und der Kupftrlegierwigen. (Vgl. Metali 
1919. 327. 1 920 . 103; C. 1920. IV. 13.) Weitere Angaben des Verhaltens von 
Kupferlegierungen gegen verscbiedene Beizen (Persulfat, Permanganat). Viel ver- 
wendet wird eine Lsg. von KMn04 und GtiSO,; Vorscbriften iiber die Herst. und 
Anwendung dieser Beize werden mitgeteilt, der Reaktionsyerlauf erortert. Femer 
werden die Chlorate entbaltenden Beizen und das Briinieren mit Fes,Os, hierauf die 
Fiirbungen des Cu, die auf der B. von CuaS, bezw. CuS beruhen, sowie durch B. 
verachiedener Kupfersalze (Yerwendung von Chlorverbb., Salzen organischer Sauren) 
heryorgerufene Fiirbungen besprochen. (Metali 1920 . 118—20. 10/5. 132—34. 25/5. 
175-78. 10/7.) D it z .

W illiam  U. B ichardson, Yersuche iiber die Korrosion von Eisen und Stahl. 
Wenn irgend eine der gewobnlichen Arten von Eisen und Stabl unter n. Verha.lt- 
nissen korrodiert, so bestimmt der O, den Beginn der Korrosion. Unter den 
sonstigen Bedingungen iiberwiegt in dem EinfluB auf den Verlauf der Korrosion 
in den meisten Fallen die Zus. Die Rolle des Oa seheint die eines Depolarisators 
zu sein, COj ist von geringerem EinfluB. Der Rost bescbleunigt die Korrosion 
durch seine Wrkg. ais Kathode und wahrscheinlich ais ein Depolarisator, dort wo 
er stark haftet, iibt er eine Sehutzwrkg. aus; hiiufig ist er die Ursache tiefgehen- 
der Korrosion. Schmutzschichten, die diclit und gleiebmaBig anbaften, konnen 
wenigstens eine Zeitlang gegen Korrosion schiitzen, bei teilweiser Bedeckung 
konnen sie die Bildung tiefer Locher yerursachen. Bei Abwesenheit von Os setzt 
Bich die Korrosion nicht oder nur ganz langsam fort. In Salzlosungen hangt 
der Verlauf der Korrosion bauptsachlich von der Menge des O* in der Losung, 
dann auch von der Salzlsg. selbst ab. Oi verursacht eine raschere Korrosion ais 
Luft, kann aber eine Rostschutzschicht erzeugen, die in Luft nicht entsteht, wo- 
durch die Korrosion unter sonst gleichen Verhaltnissen geringer ais in Luft ist. 
Es werden die Ergebnisse von Korrosionsverss. mit 12 Arten von Eisen und Stahl 
und 8 verschiedenen Bedingungen wabrend 1000 Tagen, in Tabellen zusammen
gestellt, mitgeteilt und ausfiihrlich erortert. Reines Fe korrodiert relativ langsam 
bei begrenztem SauerstofTzutritt, relatiy rasch in Ggw. von 0 2 oder Luft. GufS- 
eisen korrodiert in Vergleieh mit reinem Fe relatiy mehr bei Abwesenheit oder 
Zutritt begrenzter Mengen von 0 3 oder Luft und relatiy weniger in Ggw. der- 
selben. Die Herst. eines Eisens, das infolge seiner Reinheit der Korrosion wider- 
steht, ist nicht moglich, da unter gewohnlichen Bedingungen (Ggw. von Luft) 
reines Fe rascher korrodiert. Die Beziehungen zwiscben der H a f tu n g  d e s  R o stes  
(und des dadurch bedingten Rostschutzes) und der Zus. des Eisens sind noch nicht 
geniigend aufgeklart. Im allgemeinen haftet Rost besser auf GuBeisen ais auf 
reinem, gewalztem Fe, und unter ungeschiitzten Verhaltnissen widersteht GuBeisen 
besser ais reines Flammofen- oder Puddeleisen. Der L o s u n g s d ru c k  ist nicht 
allgemein ais bestimmender Faktor bei Korrosionserscheinungen anzusehen. Alumi
nium (mit einem hohen Losungsdruck) korrodiert unter den fiir die untersuchten 
Eisen- und Stahlsorten eingehaltenen, yerschiedenen Bedingungen praktiseh nicht. 
Es korrodiert unter den gleichen Bedingungen nicht nur viel weniger ais Fe, 
sondern auch weniger ais Kupfert das ais halbedles Metali einen geringen Losungs
druck hat. Fiir eine allgemeine Theorte der Korrosion miissen yiele Faktoren in
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Betracht gezogen werden, unter welchen der Losungsdruck von relatiy geringercr 
Bedeutung ist. (Bericht a. d. 12. Halbjahryers. d. Amer. Inst. of Chem. Engineers 
in Montreal [Canada], 1—94. 28.—29. Juni 1920. Chicago. Sep. v. Vf.) D i t z .

W illiam  D. S ic h a rd so n , Losung von Eisen und Stahl in nicht oxydierend.cn 
und oxydicrenden Sauren. Die fiir die vergleichenden Verss. iiber die Korrosion 
yerwendeten Proben von Eisen und Stahl (vgl. Bericht a. d. 12. Halbjahryers. d. 
Amer. Inst. of Chem. Engineers 1—94; yorst. Ref.) wurden der Einw. von n. H,SOj, 
HC1 und HNOa unterworfen und der relatiye Verlust mit den unter anderen Kor- 
rosionsbedingungen eintretenden Gewichtsabnahmen in Yergleich gezogen. Verhiiltnis- 
maBig reines Eisen wird von nicht oxydierenden Sauren, wie n. H2SOł und HC1, 
in geringerem MaBe gelost ais weniger reine Metalle, wie GuBeisen, weiBes GuB- 
eisen und sclimiedbares Fe, wabrend GuBstahl eine Zwischenstellung einnimmt. In 
n. HNOj werden die relatiy reinen Metalle in bohem Grade gelost, wahrend GuB
eisen, schmiedbares Fe und Halbstabl in weit geringerem MaBe gelost werden u. 
GuBstahl wieder eine Mittelstellung einnimmt. Welche Yerunreinigungen in den 
weniger reinen Eisensorten das yerscbiedene Verhalten gegen die Sauren yerursachen, 
ist nicht auBreichend aufgeklart, doch spielt dabei zweifellos der Kohlenstoff eine 
wichtige Rolle. (Bericht a. d. 12. Halbjahryers. d. Amer. Inst. of Chem. Engineers 
in Montreal [Canada], 1—12. 28—29. Juni. Chicago. Sep. v. Vf.) D it z .

W illiam  D. B ichardson, Vorschlag fiir eine Grundlage zur Kennzeichnung der 
Korrosion von Eisen wid Stahl. Mit Zugrundelegung der Ergebnisse der Yerss. 
iiber die Lsg. von Eisen u. Stahl in Sauren (vgl. yorst. Reff.) im Yergleich zu der Kor
rosion bei Ggw. begrenzter u. iiberschussiger Mengen yori atmospharisebem Sauerstoff 
wird yersucht, eine Themazeichnung der Angreifbarkeit einer gegebenen Art yon 
Eisen und Stahl durchzufiihren. Die Versuchsbedingungen fur die Priifung des 
Verhaltens der Proben gegen die Sauren werden ausfiihrlich mitgeteilt. Die Kenn
zeichnung der Korrosion soli durch das Verhaltnis zwischen dem Gewichtsyerlust 
eines ecm in n. HN03 und dem in n. HaS04 ausgedruckt werden. Die Brauehbar- 
keit dieser Methode wird an Beispielen erortert. (Bericht a. d. 12. Halbjahryers. 
d. Amer. Inst. of Chem. Engineers in Montreal [Canada] 1—8. 28—29. Juni. Chicago. 
Sep. v. Vf.) D it z .

B,. K a ttw in k e l, Zur Korrosion des Eisens. Bei der Reyision einer Dampf- 
leitung wurde die S .  yon fast reinem, magnetischen Fe,Ot (Magneteisenstein) be- 
obachtet. (Ztschr. f. angew. Ch. 33. 150. 22/6. [26/5.] Bochum.) J u n g .

IX. Organische Praparate.
E rich  Baum, Die organische Elementarsynthese in der Technik. Yf. gibt einen 

Oberblick iiber die Anwendung der organischen Elementarsynthese in der Technik 
unter Darst. der Verff. zur Synthese der Ameisetisaure nach G o l d s c h m id t , der 
Ozalsaure nach H e m p e l , des Harnsto/fs aus CO, und NHS, und der yom Calcium- 
cariid ausgehenden Herst. organischer Verbb. (Naturwissenschaften 8. 577—81. 
16/7. 596—600. 23/7. 616—22. 30/7. Solin b. Miinehen.) J u n g .

H. M. Dawson, Einige Beolachtungen iiber die Spaltung (springing) von Phenol- 
natrium (carbolate) und die Gewinnnung des Phenols aus der nerbleibenden wasserigen 
IMwng. Beim Spalten des Phenolnatriums durch H ,S04 bleibt ein betraebtlicber 
Teil des Phinols in der Na^O^-Lag., der yerloren geht. Dieser Yerlust schwankt 
je nach dem Volumen der Lsg., ibrer Konz. und Temp. und kann milunter im 
regelmiiBigen Betriebe wahrnehmbar iiber 10°/0 Bteigen. Diese Verhaltnisse werden 
rechnerisch yerfolgt. Weitere Verss. haben gezeigt, daB leichter, ais auf anderen 
Wegen dieses Phenol durch Extraktion ‘mit fl. Losungsmitteln wiedergewonnen 
werden hann, und von solchen hat sich eine „Kresylsaurc*1 (Gemisch von m- und 
p-Kresol mit etwa 75% des ersteren, auch o-Kresol fiir sich) mit yerhaltnismaBig
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hohem Kp. ais am geeignetsten erwiesen. Es geniigt, wenn die Lsg. wiederholt 
mit etwa 5°/o ihres Gewichtes oder Volumens an „Kresylsaure" ausgeschuttelt wird; 
90—95°/o des Phenols werden wiedergewonnen. (Journ. Soc. Chem. Ind. *39. T. 151 
bis 152. 15/6.) RtiHLE.

G esellschaft fiir Chemische Industrie  in  B asel, Basel, Schweiz, Verfahren 
zur Darstellung von Yerbindungen der Morphiumalkaloide mit einem Barbitursaure- 
derivat, darin bestehend, daB man die Alkaloide der Morphiumgruppe oder dereń 
Deriyate auf Diallylbarbitursiiure, entweder in Form der freien Verbb. oder in 
Form ihrer Salze, in molekularen Mengen, gegebenenfalls in Ggw. geeigneter 
LSsungs- oder Yerdiinnungsmittel, einwirken laBt. — Morphin-Diallylbarbitursaurc, 
Nadeln, F. 258°; in h. W., A., Methylalkohol, Aceton und Essigester 11., in PAe. 
unl. — Diacetylmorphin-Diallylbarbitursaure, weifie Krystalle, F. 186°; in A., Methyl
alkohol, Essigester, Chlf. und Aceton 11,, in PAe. unl. — Athylmorphin-Diallyl- 
barbitursdure, krystallinische M., in fast allen organischen Losungsmitteln auBer 
PAe. 11. — AUylmorphinsulfat, F. 171°. — Allylmorphin-Diallylbarbitursaure, Kry
stalle, in A., Methylalkohol, Aceton und Chlf. 11., in PAe. unl. — Athylmorphin- 
Biallylbarbitursaure, farbige Krystalle. — Kodein-Diallylbarbitursaure, F, 105°, in 
h. W., A,, A., Aceton und Chlf. 1., in Bzl. wl. — Dihydromorphm-Diallylbarbitur- 
saurc, F. 125°, in h. W., A., Aceton und Chlf. 1. — Dihydrokodein-Diallylbarbitur- 
saure, F. 95°, 1. in h. W., A., Aceton und Chlf. (D.R.P. 322335, KI. 12 p vom 
27/4. 1916, ausg. 25/6. 1920.) Ma i .

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Starkę.
A rth u r Slator, Die Bestimmung von KoJtlendioxyd und vergarbaren Zuchem. 

Der App. besteht aus dem Destillationskolben, dem senkrecht stehenden Kiihler 
und der Vorlage. Ersterer besitzt am Halse einen sehrag nach unten geneigten 
Ansatz u. ist mit dem Kiihler durch einen kugelformigen Aufsatz verbunden, der 
in ublicher Weise ein Uberspritzen und Uberschaumen yon FI. yerhindert. Die 
einzelnen Teile sind luftdicht miteinander yerbunden, so daB der App. luftleer ge- 
pumpt werden kann. Dazu besitzt der Kiihler yor seiner Vereinigung mit der 
Vorlage einen Hahn zur Verb. mit der Luftpumpe. Zur Best. der CO, in Carbo- 
naten wurden 25 ccm der 1/l0-n. Lsg. in den Kolben gegeben, dessen seitlicher 
Ansatz mit einem Rohrchen, das yerd. H3S04 enthalt, yerbunden wird. Die Vor- 
lage erhalt 30 ccm l/ 10-n. Barytlsg. Vor dem Auspumpen wird die Verb. zwischen 
Ansatz und H ,S04-Rohrchen mit einem Quetschhahn abgesperrt. Dann wird der 
Hahn zur Luftpumpe geschlossen, der Quetsehhahn entfernt, die Saure im Rohr
chen erwarmt, die dann in den Kochkolben ubertritt, u. der Inhalt dieses zum Sd. 
erhitzt. SchlieBlich wird COj-freie Luft durch den App. hindurchgesaugt, und die 
Barytlsg. mit HC1 u. Phenolphthalein zuriicktitriert. Da der Umschlag durch den 
Nd. yon BaCOj yerzogert wird, ist der von der CO, neutralisierten l/io'n- Ba(OH),- 
Lsg. der Betrag von 0,15 ccm '/io •n- Lsg. zuzufugen. Ebenso kann der App. zur 
Best. der Gesamt-CO, in W. benutzt werden und zu anderen Zwecken.

Zucker bestimmtVf. durch Best. in diesem App. der beiVergarung yon Zucker 
mit bestimmten Mengen reiner Hefekulturen freiwerdenden CO, (vgl. D a y is  und 
D a is h , Journ. Agric. Science 5. 437 [1913]; Ztschr, f. angew. Ch. 27. 116; C. 1914.
I. 1306). Dazu wird in einem geeigneten Rohrchen eine gemessene Menge der 
Zuckerlsg. mit Hefewasser yersetzt, mit W. zu etwa 12 ccm erganzt u. sterilisiert; 
dann wird mit reiner Hefekultur (z, B. apiculatus) gefmpft, zugeschmolzen u. bei 
25° yergoren (bis 23 Tage). Dann wird das Rohrchen nach dem Anfeilen der 
Capillare luftdicht mit dem Ansatz des Destillierkolbens yerbunden, der App. aus- 
gepumpt, die Capillare gebrochen u. die CO, iiberdestilliert u. titriert. Bei 3 Kon- 
trollyerss. wurden bei Anwendung yon 0,0988 Destrose, 0,09S95 Saccharose und
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0,0960 g Destrosc gefunden, entsprechend 99,8, 99,8 und 97,0% der Theorie COa. 
Davon sind wahracheinlich 95% Garung6-COs, 2% stammen yon der Selbatyergarung 
und der Beat von der Selbatverdauung der Hefe. Das Yerf. kann zur Best. kleiner 
Zuckermengen (z. B. in Brauereiwiirze mit Apiculatushefe, die mit Dextrose und 
Layuloae yergart) dienen, doch empfieblt sieli, -por Benutzung des Verfs. fur be- 
sondere Zwecke, Kontrollyerss. mit reinen Zuckern anzustellen. (Joum. Soe. Chem. 
Ind. 39. T. 149—51. 15/6. [25/3.*].) RUh l e .

P. Beyersdorfer, Die Bestimmung des Invertzuckers neben Bohrzucker nach 
Bruhns durch jodometrische Messung des Restkupfers. Eine Nachprufung. unter 
besonderer Beriicksichtigung des ReduktionsvermSgens von Melassen. Die Arbeits- 
yorschrift, die B r u h n s  (Zentralblatt f. Zuckerind. 27. 621; C. 1920. U. 18) angibt, 
muB genau beachtet werden, da groBere Abweiehungen vom Sinne der Yorsehrift, 
die sich nach dem Wortlaut unbemerkt einschleichen konnen, gewichtige Unter- 
sehiede heryorrufen konnen. Der Wirkungswert der Thiosulfatlsg. muB nach einem 
der bekannten Verff. ermittelt werden; Best. des Jodtiters gegen CuS04 oder Thio- 
su lfa t ist nicht ausreichend. Dadureh, daB B r u h n s  nur % der HERZFELDscben 
Stoff- und Flussigkeitsmengen zur Beduktion bringt, gewinnt sein Yerf. nicht an 
Genauigkeit, wenngleich er darin einen wesentlichen Vorteil sieht; hierbei iiber- 
aieht B r u h n s  [auch, daB das Eeduktionsvermogen bei gleichbleibenden Mengen- 
yerhaltnissen von dem Beduktionsyolumen nicht unabhangig ist. Die Messung des 
Beatkupfers mit Bhodanlsg. u. K J  ist sehr g e n a u ;  d ie  S c h w ie r ig k e it liegt hier im 
Erkennen dea Farbenumschlags. Bei der Tabelle fiillt auf, daB sie B r u h n s  bis 
0% Inyertzucker ausgedehlit hat, da bekannt ist, daB die BeBt. von weniger ala 
0,05% Inyertzucker neben Bohrzucker mit Hilfe der FEHLiNGaclien Lag. unzuyer- 
laaaig wird. Die Unterss. des Vfs. zeigen denn auch die Unzuyerlasaigkeit der 
Tabelle fur die Best. niedrigster Inyertzuekermengen, die um so groBer wird, je 
weniger Bohrzucker anwesend ist. Bei Ggw. von iiber 0,05% bei 4 g, iiber 0,10% 
bei 2 g u. iiber 0,20% bei 1 g Zucker liefert die Tabelle hinreichend genaue, ein- 
wandfreie Werte. Bei yerhaltnismiiBig reinen Zuckerprodd. liefern die 3 Verff. yon 
H e r z f e l d ,  B e y e r s d o r f e r  u . B r u h n s  die gleiehen Werte, bei Melassen dagegen 
ist die tjbereinstimmung schleeht, zum Teil yollstandig fehlend. Vf. fuhrt dies 
darauf zuriick, daB sich ein Gemisch reduzierender Stoffe gegen die zu dereń Best. 
dienenden Lagg. anders ais eine einheitliche reduzierende Substanz yerhalt. An 
dieser mangelnden tjbereinstimmung sind nicht die Yerff. schuld, sondem die 
Melassen, die auch nach der Klaruug neben Bohr- und Inyertzucker noch andere 
reduzierende Stoffe enthalten. (Ztschr. Yer. Dtsch. Zuckerind. 1920. 259—71. Juni. 
Frankenthal, Chem. Lab. d. Zuckerfabrik.) Kt)HLE.

XVI. Nahrungsmittel; GenuBmittel; Futtermittel.
K. M ohs, Uber das Humphries sche Verfcihren. Eine kolloidchemische Studie. 

Das Yerf. beruht darauf, daB dem Getreide wiihrend des Mahlens geringe Mengen 
yon wss. Lsgg. zugefuhrt werden, wodurch eine geringe Vorquellung des Mehles 
erreicht und die Mahltemp. herabgesetzt wird, was die Backfahigkeit des Mehles 
sehr giinstig beeinfluBt. Die dabei sich abspielenden kolloidchemiachen Vorgange 
werden vom Yf. ausfuhrlich erortert, (Ztschr. f. ges. Getreidewesen 12. 89—103. 
Juni, Frankfurt a/M., Lab. d. Miihlenbauanstalt H. G r e f f e n i u s , yorm. S im o n , 
BUh l e r  & N a u m a n n .) V o l h a r d -

W assergehalt und H ek to lite rgew ich t des deutschen Getreides der Ernte 
1918. Die beiden Konstanten sind fur die Beurteilung der jeweiligen Ernte sehr 
wichtig und werden fiir Weizen, Hafer, Gerste, geordnet nach Proyinzen, zu- 
sammengestellt. (Ztschr. f. ges. Getreidewesen 12. 30—31. Febr. Dresden-Plauen, 
Lab. yon T. B i e n e r t .) Yo l h a r d .
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H ans Ereund, Das Bauchen des Tabaks wid seiner Ersatzstoffe. Zusammen- 
fassende Betrachtungen tiber das Wesen des sich beim Rauehen abspielenden 
Prozesses, uber die Zus. des Rauches, uber den Begriff der Schwere von Zigarren, 
die Wrkg. des Rauchens auf den mensehlichen OrganismuB und ahnliehes. Die 
in den lotzten Jahren in Gebrauch gekommenen Tabakersatzmittel werden be- 
sproehen. (Óff. Gesundheitspflege 5. 217—28. Leipzig.) B o b iń s k i .

K i n z e l ,  tiber das Yerderbcn, insbesondere iiber den durch Milbenbefall ange- 
zeigten Zustand des Verderbens von Futtermitteln und andercn vegetabilisćhen Pulvern. 
In  allen organisehen Stoffen sind natiirliehe Abwehrstoffe vorhanden, die in ihrer 
Wirksainkeit erhalten werden eollen durch luftiges Lagern, Befreiung von leicht 
zersetzliehen Stoffen (Entkeimung), Verwendung von gesundem, ausgereiftem Malil- 
gut. Milbenauftritt ist stets ein Zeichen beginnender Zćrs.; die durch Milben be- 
dingten Krankheitserscheinungen sind nicht nur Giftwrkgg., sondern auch Reiz- 
erscheinungen durch lebende Milben. Vermilbte Vorrate lassen sich durch Sieben 
und Trocknen des abgesiebten Teils vor dem Verderben bewahren; bei starkerem 
Befall ist Durchgasung der Speicher erforderlich. {Prakt. Blatter f. Pflanzenbau 
u. Pflanzenschutz 1919. 30. Harz-April; B ie d . Zentralblatt f. Agrik.-Ch. 49. 181 
bis 184. Mai. Ref. Co n t z e n .) V o l h a r d .

M. H offm ann, Neuzeitlićhe Einsauerwngsmethoden. Vf. bespricht besonders 
die Einsauerung in turmartigen Silos, bez w. Behaltern, und in Schweizer Gar- 
kammern mit automatischer Druckregulierung. Beide Verff. sind geeignet, alle 
Sorten Griinfutter zu konseryieren; es entstehen etwa 10—15% Verluate durch 
Zers. organischer Substanz, bez w. Umwandlung von Biwei8-N in Amid-N. Die 
notwendige Milchsauregarung kann durch Impfung und Regelung der Temp. ge- 
fórdert werden. Es empfiehlt sich, zuckerhaltige, Milchsiiure liefernde Bestandteile 
mit eiweiBreichen Futterstoffen gemischt einzusaureu. (Mitt. d. Ver. zur Forder. d. 
Moorkultur im Deutschen Reiche 37. 267—75; B i e d . Zentralblatt f. Agrik.-Ch. 49. 
272—74. Juli. Ref. B l a n c k .) V o l h a r d .

H einrich  G oslar, Aachen, Yerfahren zur Gewinnung von FuttermeKl, Fett 
und Leim aus Knochen. Die grob zerkleinerten und durch einen DampfprozeB 
erweichten Knochen werden in warmem W. zerrieben. (D.R.P. 3 2 2 4 5 9 , KI. 53g 
vom 16)2. 1917, ausg. 30/6. 1920.) M a i .

C. A. Clemens, Eine neue Kuhlerarb zur JEtóhfaserbestimmung. Vf. beschreibt 
an der Hand einer Figur einen auf groBere Beeherglaser passenden Kiihler zur 
Verhinderung der Konzentrierung der Lsgg. bei Rohfaserbestst. (Journ. Ind. and 
Engin. Chem. 12. 288-89. 1/3. 1920. [14/10. 1919.] Vermilton, S. D. Lab. der 
Nahrungsmittel- u. Drogenabt. f. Suddakota.) G b im h e .

X v jUL. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
H erm ann  B ollm ann, Hamburg, Gegenstromverfahren zur abgestuften Ausldsung 

w n  Fett und Ol aus BoJistoffen, z. B. aus Getreidekeimen, gemaB Patent 303846. 
Es wird das Rohgut mit seinen Behaltern zunachst abwarts uud alsdann aufwarts 
durch die Kammer bewegt und das Losungsmittel durch das Gut der aufwiirts 
bewegten Behalter im Gegenstrom, durch das Gut der abwarts bewegten Behalter 
dagegen im Gleichstrom hindurchgefiihrt. (D.R.P. 3 2 2 4 4 6 , KI. 23a vom 30/5. 
1918, ausg. 2/7. 1920; Zus.-Pat. zu Nr. 303 846; C. 1 9 20 . II. 459.) Mai.

W alte r A lexander, Charlottenburg, Yerfahren zum Geruchlosinachen von Olen 
und Fetten aller A rt durch Behandlung mit Dampf im Gegenstrom, dad. gek., daB 
mau das Ól oder Fett durch einen mit Fullkorpern beschickten Behalter hin- 
durchrieseln laBt, wahrend Dampf in entgegengesetzter Riehtung durch den Be
halter hindurchgeht. — Die Geschwindigkeit des Oldurchlaufes und des Dampf- 
stromes kann so geregelt und die Hohe des Turmes so gewahlt werden, daB das
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unten im Gemisch mit Kondenswasser austretende Ol schon nach einmaligem Durch- 
laufen geruchlos wird. (D.E..P. 322347, KI. 23a yom4/4.1919, ausg. 24/6.1920.) Mai.

K arl B raun , Die Gewinnung von Abfallfctten im besetzten Gebiet Polens. 
Schilderung der bei der Gewinnung von Fetten, welche das russische Heer in der 
Erde yergraben hat, gemachten Erfahrungen, der Abwasserfettgewinnung, der 
Knochenestraktion usw. (Seifenfabrikant 40. 390—92. 30/6.) S c h On f e l d .

A. L e itn e r, Tramparente flussige Seife óhnc Sprit. Praktische Angaben zur 
Darst. transparenter Seife ohne A. (Seifensieder-Ztg. 47. 369. 31/5.) S c h ó NFELD.

P au l V erbeek, Beitrage zur Glycerinfabrikation. (Vgl. Seifensieder-Ztg. 46. 
649; C. 1920. II. 503.) Mitteiluugen uber die Dest. des Glycerins nach dem System 
„ v a n  E u y m b e k e " . (Seifensieder-Ztg. 47. 190—93. 30/3. 234—37. 9/4. Bendorf 
a. Eh.) S chOn f e l d .

A ugustus H. Gili, Farbreaktioncn fiir Ole. Palmol. Vf. bespricht die iiblichen 
Farbrkk. fiir Fefte und Ole. Eingehende Verss. uber die CEAMPTON-SiMONSsche 
Probe mit schwefelsaurehaltigem Eg. erwies dieselbe nicht ais charakteristisch fiir 
Palmol, da sie aaf der Anw. von Carotin beruht, welches nach Kiibenfiitterung in 
allen tierischen Fetten auftreten kann. (Journ. Ind. and Engin. Chem. 9 .136—39. 
Februar 1917. [21/10. 1916.] Cambridge, Massachusetts. Techn. Inst.) Geimme.

M asahiro A ida, Nachweis sehr geringer Mengen von Ligroin in Pflanzcnolen. 
50—100 g des Ols werden mit KOH verseift u. nach Zusatz von W. u. CaCls-Lsg. 
destilliert; zum Destillat gibt man 40°/0ig. Formaldehyd und einigc Tropfen konz.
H,S04. Bei Ggw. von Lg. entsteht eine rotbraune Farbung auf der Oberflache der 
FI. Einige Tropfen auf W. gebracht, geben einen prachtyollen Interferenzring, der 
allmiihlich, beim Kochen yollig, yerschwindet. Bei Sojabohnenol yerandert sich 
der Eing auch beim Kochen nicht. Die Ek. kanti ąuantitatiy gestaltet werden; 
der Nd. ist dann nach dem Trocknen bei 110—115° zu wagen. (Journ. Soc. Chem. 
Ind. 39. T. 152. 15/6.) ECthle .

H erm ann S tad linger, Zur Bestimmung der Oxyfettsauren in Sulfurólivendlen. 
Bericht uber die Ergebnisse yon Sulfurolanalysen. Die Beschaffenheit des PAe. ist 
auf das Ergebnis der Oxyfettsaurebest. yon EinfluB. Am besten geeignet iBt das 
KAHLBAUJlsche „Normalbenzm“. (Ztschr. Dtsch. Ol- undFettind. 40. 437— 39. 21/7. 
Chemnitz.) S c h O n f e ld .

A ugustns H. G ili, Mitteilungen iiber Ólprufungtn. 1. A u ssa lz p ro b e  d er 
Seifen . Es ist bekannt, daB Seifen mit Zusatzen von Cocos- und Palmol sich 
schlecht aussalzen lassen. Zur Feststellung der Aussalzbarkeit yerseift man 2 g
Ol mit 5 ccm 10°/0ig- NaOH unter Zusatz yon A. Verdampfen zur Trockne, Seife 
in w, W. gel., Lsg. abkiihlen, mit HC1 neutralisieren gegen Phenolphthalein, auf- 
fiillen auf 50 ccm und 10 ccm mit NaCl-Lsg. (320 g auf 11) titrieren analog der 
Hartebest. des W. Berechnen auf Salzyerbrauch in Gramm auf 1 g Ol. Oliyenol 
brauchte 2,1—2,2, Baumwollsaatol 8,0—8,6, Leinol 12,9—14,6, Oleomargarin 2,8, 
Butter 1,2—1,4 g NaCl auf 1 g Fett, wahrend Cocosol iiberhaupt keinen Endpunkt 
ergab. — 2. G e la t in ie ru n g s p ro b e  yon L ein S l. 10 g Leinol werden mit 
20 ccm 10°/0ig. NaOH in kleiner Schale yerseift, auffiillen mit w. W. auf 225 ccm, 
25 ccm in 6 Zoll langem, T/s—1 Zoll im Durchmesser habenden Zentrifugenglas mit 
8 ccm Gasolin (Kp. 86°) kraftig durchschiitteln und 3 Min. bei 1800 Touren zentri- 
fugieren. Gewohnliches Leinol gab hierbei ca. 10 mm Nd., wahrend ein ge- 
waschenes 01 nur ca. 5 mm ergab. Das erste „brach“ bei ca. 295°, das zweite 
erst bei 300°. (Joura. Ind. and Engin. Chem. 9. 136. Februar 1917. [21/10. 1916.] 
Cambridge, Massachusetts. Techn. Inst.) Gbimme.

Bob. Ju n g k u n z , Beitrag zur Anwendung der Meichert-Meifilschen und der 
Polenskeschcn Zahl in der Seifenanalyse. Vf. zeigt, wie auf Grund der Best. der



3 9 6 XXIII. P h a b m a z ie  ; D e s in f e k t io n .

R.M.Z. und der P. Z. der Cocosfettgehalt einer Seife berechnet werdeu kann. 
(Seifensieder Ztg. 47. 163—64. 9/3. 189—90. 30/3.) S c h On f e l d .

F. G oldschm idt, Die Hehnerzahl. Die Eehnerzahl ist ais wiasensehaftliche 
Kennzahl yollig unbrauchbar, ebenso ais praktisches Hilfsmittel zur Best. der Be- 
triebsausbeute in Seifenfabriken. An ibre Stelle wird man die Best. der ather- 
lóslićhen Gesamtfettsaure setzen: 5 g  Fett werden yerseift, das Unyerseifbare aus- 
geschuttelt u. die Fettsaure ausgeathert. Die Siiureleg. wird in einem Erlenmeyer 
iiber 10 g Na,S04 getrocknet, in das Wagekolbchen filtriert, der A. abdestilliert u. 
bei 50—60° getrocknet. (Ztschr. Dtsch. Ol- und Fettind. 4 0 . 406—7. 7/7.) Schón.

X X m . Pharmazie; Desinfektion.
H ein rich  M arzell, Unsere Ueilpjtanzcn in der Yolkshmde. Fortsetzung friiberer 

Verofifen11ichungen (Heil- u. Gewiirzpfl. 3. 264; C. 1920 . IV. 209) bzgl. Hauliećhd, 
Seidelbeere, Herbstzeitlose, Himbeere. (Heil- u. Gewiirzpfl. 3. 279 — 84. Juni. 
Gunzenhausen.) M a n z .

G. Lauff, Zur JBehandlung der Maul- und Klauenseuche. Es kommt eine sym- 
ptomatische Behandluug oder Schutzimpfung in Frage. Die letztere wird zweck- 
maBig in Form der SćhleijSheimer Methode folgendermaBen ausgefiibrt: Das Blut von 
Ti er o, n , die etwa 7—14 Tage durehgeBeueht sind, wird in Mengen von 3—41 in 
Topfen aufgefangen und durch Schlagen mit frisch gesehnitzten Holzstiiben defi- 
briniert. Sodann wird es durch ein raubes Tuch oder ein passendes Milchsieb 
geseiht und gleich in Flaschen gefullt. Dieses sofort gebrauchsfertige Blut halt 
sieli, kiihl u. dunkel aufbewahrt, 1—2 Tage. Eine Bereitung auf Vorrat u. liingere 
Aufbewahrung sind nicht zu empfehlen. Das Blut wird kranken Rindem u. Kalbern 
in Mengen von 100—400 ccm je nach GroBe und Krankheitszustand subcutan an 
raehrcren Stellen appliziert. Bereits fiebemde Tiere erhalten hohere Dosen ais 
nicht fiebemde. (Dtsch. tieriirztl. Wchschr. 28. 357—58. 31/7. Harburg.) B o e in s k e

E. Roubaud, Yertccndung von piifoerfdrmigem Trioxymethylm zur Zerstórung 
von Anopheleslarven. Trioxymethylen hat gegeniiber anderen laryentotenden 
Mitteln, die das W. fiir Mensclien und Tiere ungenieBbar machen, den Vorteil, 
bereits in geringen Mengen zu wirken (0,25 g pro qm) u. fiir Anopheles spezifisch 
zu sein. Seine Wirksamkeit beruht darauf, daB die Larven gewohnlich auf der 
Oberflache leben u. aich yon treibenden Partikeln nahren. So konnte Vf. Laryen 
von Anopheles maculipennis durch Aufstreuen Ęincs Pulyers mkr. Algen yollig er- 
niihren. (C. r. d. l’Acad. des sciences 170. 1521—22. [21/6.*].) R ic h t e b .

E. Roubaud, Art der Wirhung von pulnerformigem Trioxymethylen auf die 
Anopheleslarve. (Vgl. C. r. d. 1’Acad. des sciences 170. 1521; vorst Ref.) Die 
Wirksamkeit des Triosymethylens beruht auf der Entw- yon F o rm a ld e h y d d am p fe n  
und hort daher auf, sobald d as  Pulyer yollig durchfeuchtet ist. In inaktiyiertem 
Zustande oder in unzureichender Menge immunisiert es sogar die Laryen fiir eine 
Dauer von etwa 8 Tagen gegen die fiinffache Menge der anfangs todlichen Dosis. 
Obrigens haben schon le ic h te  Schadigungen den sicheren Tod der Larye zur Folgę, 
da sie sie zum Daseinskampf unfahig machen. Die Wrkg. des F o rm a ld eh y d s  
iiuBert sich zunachst in einer Lahmung, der der Tod nach ca. 12 Stdn. folgt, so
dann in einer Konseryierung der Gewebe gegen Faulnis. Vf. weist auf die ahn- 
liehe Wrk. des Giftes gewisser Hymenopteren hin. (C. r. d. 1’Aead. des sciences 
171. 51—52. [5/7.*].) R ic h t e r .

Johannes Prescher. Zur Gehaltsbestimmung des Ccdciumcarbonats■ Anleitung 
zur Wertbcst. des CaCOs nach bekannten Methoden. (Pharm. Zentralhalle 61. 
453— 54. 12/8.) M a n z .

SehluB der Redaktion: den 30. August 1920.


