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(Tochn. Tell.)

I. Analyse. Laboratorium.
Organlsche Substanzen.

P an i F leury , Uber die jodometrische Bcstimmung der Phenyldcrivatc der arse- 
nigen Sawę. (Vgl. Buli. Soc. Chim. de France [4] 27. 490; C. 1920. III. 665.) 
Phenylarsendichlorid lśiBt sich in wss.-alkoh. Lsg. direkt mit Jod titrieren, da das 
durch Hydrolyse entsteliende Phenylarsenoryd in schwachem A. 1. ist und freie 
HC1 die Rk. nicht stort. Infolge der weit geringeren Loslichkeit des Diphenyl- 
arsenhydrosyds in verd. A. mu 6 man die volumetrische Best. des Diphenylarsen- 
chlorids in Ggw. von NaHC08 ausfiihren, das die Rk. beschleunigt und die im Ver- 
laiif derselben entstehende DiphenylaTsinsiiure in Lsg. bringt. Zur Erreicbung einer 
groBeren Genauigkeit lost man das Chlorid in Bzl. oder Chlf., versetzt mit gesiit- 
tigter NaHCOj-Lsg. und titriert mit Jod unter bestandigem, lebhaftem Sehutteln.
— Triphenylarsin wird in einer Lsg. aus gleichen Volumiua A. und Chlf. (oder 
Bzl.) in Ggw. von festem NaHCOs titriert; das Ende der Rk. wird durch das Auf- 
treten einer gelben Farbung der Bzl.-Schicht angezeigt. Um einen Gehalt von 
AsCl3 in Phenylarsendichlorid zu bestimmen, titriert man in alkoh. Lsg. zunachst 
Phenylarsendichlorid, darauf in Ggw. yon NaHCOs das unangegriffene AsC13. Dieses 
Yerf. ist auch auf den Nachweis von AsCls neben Arsenchloriden der Fettreihe 
anwendbar (D e l e p in e ). Zur quantitativen Best. der vier Verbb. nebeneinander 
sehiittelt man aus ihrer Lsg. in Bzl. mit wss. Sodalsg. As^Oj und Phenylarsenoxyd 
aus, dereń Mengen in der bereits beschriebenen Weise ermittelt werden, bestimmt 
die Summę der beiden anderen Komponenten und sehiittelt das entstandene Ge- 
misch mit Chlf., das aus einer wss., iiberschussiges NaHCOs enthaltenden Lsg. nur 
Triphenylarsinoxyd aufnimmt. Die nunmebr beim Ansiiuern der wss. Schicht ab- 
geschiedene Diphenylarsinsaure sehiittelt man mit Chlf. aus, verdampft das Chlf. 
und wagt, bezw. titriert den Riickstand. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 27. 699 
bis 704. 5—20/8. [26/6.] Paris, Ecole supśrieure de Pharmacie.) R ic h t e r .

P au l J .  Hanz lik , Der fur die Phloroglucinprobe au f Formaldehyd erforderliche 
Alkalinitatsgrad. Fiir das Minimum von positiver Rk. ist die Alkalinitat von 
Yioo-n- NaOH-Lsg. (ps  =  12,13) erforderlich, fiir optimale Rk. von Vio‘P- NaOH- 
oder Carbonatlsg. Sowohl Yernachlassigung dieses Umstandes wie Verwendung yon 
unreinem Phloroglucin kann MiBerfolge bei der Rk. erkliiren, die sonst wahr- 
sclieinlich die empfindlichste zum Naehweise des Formaldehyds darstellt. (Journ. 
Biol. Chem. 42. 411—13. Juli. [25/5.] Cleveland, Western Reserve Univ.) Spiegel.

K nn t W o lg ast, JEine neue Anaiysenmethode zur JBestimmung von Essigsaure- 
anhydrid. Die Methode griindet sich darauf, daB das Anhydrid unl. in W., aber 
1. in Bzl. is t ,  wahrend verd. Essigsaure sich in Bzl. nicht lost. 25 ccm d-An
hydrid werden in 30 ccm Bzl. gelost und genau 25 ccm W. hinzugesetzt. Man 
sehiittelt 15 Sekunden lang und liiBt, wenn die beiden Schichten sich yollstandig 
getrennt haben, die wss. Schicht in eine Biirette ab und  bestimmt die Volumver- 
mehrung des W. Multipliziert man die Y olum verm ehrung mit 4, so erhalt man 
den Prozentgehalt an Essigsaure. Wegen der geringen Loslichkeit des Anhydrids 
in W. muB noch eine kleine K orrek tu r angebracht werden, die der Vf. genau 
bestimmt hat. (Syensk Kem. Tidskr. 32. 110- Juli [27/5.*] Stockholm.j G G nthee.
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W. E. M athewson, Die Kombination der FraUionierung mit der Spekirophoto- 
metrie bet umnittelbaren organisclien Analysen. Es sind Beispiele angegeben fur ein 
Verf. zur Best. kleiner Mengen organischer Yerbb., darin bestehend, daB man die- 
selben iu gefarbte Derivate iiberfiihrt. Diese gefarbten Derivate werden von iiber- 
schilssigen Beagenzien und anderen gefarbten Substanzen durch Fraktionierung mit 
unmischbaren Losungsmitteln abgetrennt und sodann spektrophotometrisch bestimmt. 
Auf diese Weise sind kleine Mengen Sulfanilsdure ais Tiinitrodipbenylaminsulfo- 
siiurę, Aceton ais Dinitrophenylhydrazon und ^-Naphthol ais Sulfobenzol-azo-^9- 
Naphthol bestimmt. (Journ. Americ. Chem. Soc. 42. 1277—79. Juni. [7/4 ] Washington, 
Dep. of Agriculture.) St e in h o r s t .

A. Escaich, Laboratoriumsnotisen. 1. Nachiceis von Nitraten und Nitriten. (Vgl. 
Journ. Pharm. et Chim. [7] 17. 395; G. 1918. II. 400 ) Um mit dem friiher beschriebenen 
Verf. sichere Resultate zu erhalten, muB man stark chloridhaltige Wasser yorher mit 
AgN O, behandeln. Zur Oxydation des Nitrosoantipyrins, das durch Einw. yon Essig- 
saure auf das mit Antipyrin versefzte, nitrithaltige W. entsteht, kaun auch Na2S30 3 in 
Ggw. von etwas AgjNOs oder CuS04, sowie PbOa verwandt werden. In Hg(CN)a- 
Lsg. aklivierter Al-Draht eignet sich zur Eeduktion der Nitrate besser ais akti- 
viertes Al-Pulver. Das Auftreten von freier HCN bei der Einw. yon Al auf JSg[CN)s 
kann zum Nachweis des letzteren dienen. — 2. Naćhweis von Antipyrin in Pyra- 
rnidon (vgl. Journ. Pharm. et Chim. [7] 20. 49; O. 1919. IV. 973). Eine Lsg. von 
l g  Pyramidon in 20 cem W. versetzt man mit 2 Tropfen 5%ig. Nitritlsg. und 
5 Tropfen II2SO<- Naeh dem Verschwinden der anfanglichen Blaufśirbung ruft P b02 
(0,05—0,1 g) bei Anwesenheit von Antipyrin eine violette, rasch in Kirschrot iiber- 
gehende Farbung hervor. — 3. Nachweis von Phenol und Anilin. Eine phenolhaltige 
Lsg. gibt auf Zusatz von 5—10 Tropfen NHS, 0,05—0,10 g NaaSs0 8 u. 4—5 Tropfen 
V10-n. AgNOs (oder weniger gut Eleetrargol) eine griine Farbung, die bei Konzz. 
von mehr ais 0,05 g Phenol im Liter in Blau, sonst aber in Gelb umsehlagt. Anilin 
wird zuniichst in Phenol yerwandelt. — 4. Unterscheidung ton a- w id {]-Naphthol. 
u-Naphthol gibt in wss. Lsg. mit NaNO, u. saurem HgSO* (Reagens von D e n ig ż s ) 
eine TOte Farbung und darauf einen Nd. yom Aussehen des HgJa. ^J-Naphthol 
gibt unter denselben Bedingungen einen gelben Nd. (Journ. Pharm. et Chim. [7] 
22. 138—41. 16/8. Casablanca.) R ic h t e r .

Bestandtelle von Pflanzen und Tleren.
E. C. K endall, mit Hilfe yon A vrina Pugh, F . S. R ichardson  und C. Fones,

Bestimmung des Jods in Yerbindwng mit Untersućhungen uber Tatigkeit der Schild- 
driise. III. Mitteilung. (II. Mitteilung ygl. Journ. Biol. Chem. 19. 251; C. 1915. 
I. 914.) . Bei der friiher beschriebenen Methode werden die folgenden Verbesse- 
rungen yorgenommen: 1. Die Herst. der Kontrolle erfolgt unter Benutzung yon 
Natriumphosphat, indem die bei der Best. anzuwendende Menge NaOH mit HsPO* 
neutralisiert wird (gegen Methylorange). Nach dem Kochen dieser Lsg. mit Br 
miissen zugleich mit dem K J noch 5 ccm 20°/oig. H 3P 0 4 zugefiigt werden. Es 
ergab sich nun, daB die kśiufliche II3POł oft selbst oiydierende Substanzen ent- 
halt, die Jod freimachen. Sie muB deshalb yorher einer Eeduktion (mit Al) unter- 
worfen werden. — 2. Statt des zum schnellen Austreiben des uberschussigen Br 
friiher empfohlenen Talcums wird jetzt ein Stiickchen fester Kohle (ca. 0,5 cm 
Durchmesser) vor dem Kocben zugefiigt und vor der Titration entfernt. — 3. Um 
oiydierende Substanzen auBer Jodsaure zu entfernen, wird die Lsg. mit UberschuB 
yon NaHSOs gekocht. — 4. Sehr wichtig ist die ricbtige H ‘-Konz. der Lsg. (ygl. 1). — 
5. Statt Lsg. yon K J, die nach langerem Stehen stets Spuren J  enthalt, wird das 
Salz in Substanz yerwendet. — 6. Das Kochen mit Br soli noch 5 Minuten nach 
dem Farbloswerden der Lsg. fortgesetzt werden. — Es werden noch besondere
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Vorschriften fiir die Best. des J  in der Schilddriise gegeben. (Journ. Biol. Chem. 
43. 149—59. Aug. [14/6.] Rochester, Mayo Foundation.) Sp ie g e l .

E. C. K en d all und F. S. R ich ard so n , Bestimmung des Jods in  Blut und 
tierisehen Gcwcben. IV. Mitteilung. (III. Mitt. vgl. Journ. Biol. Chem. 43. 149; 
vorst. Ref.) Da hierfiir infolge des geringen Gehaltes an J  groBe Mengen Materiał 
yerwendet werden miissen, kann die vorher beschriebene Methode, bei der die 
organische Substanz direkt durch Schmelzen mit NaOH, dann mit KNOs im Nickel- 
tiegel zerstort wurde, nicht ohne weiteres yerwendet werden. Nach verscliiedenen 
Verss. kamen Vff. zu folgendem Verf.: Nach Verdampfen und folgendem Yerkohlen 
von 100 g Blut oder Gewebe mit 10 ccm 30% ig. NaOH in einem groBen Nickel- 
tiegel wird die Kohle mit W. ausgezogen, die Lsg. mit 18 g krystallisiertem 
Bariumhydroiyd yersetzt, yom Nd. abgesaugt und nach Ausfallung des gel. Ba 
mit H3S04 wieder abgesaugt, dann unter Zusatz yon einem Stiiek Hartkohle auf 
h. Platte schnelł bis auf 15 oder 20 cem eingekocht, in den iiblichen Nickeltiegel 
gebraebt, in einer HeiBluftkammer vollig eingetrocknet, worauf der Ruckstand in 
iiblieher Weise dem ScbmelzprozeB mit NaOH und K N 03 unterworfen wird. 
(Journ. Biol. Chem. 43. 161—70. Aug. [24/6.] Rochester, Mayo  Foundation.) Sp.

B enjam in K ram er und Jo h n  H ow land, Verfahrcn zur Bestimmung des Cal- 
ciums in kleinen Mengen Blutscrum. Das Ca wird aua dem Auszuge der Blutasche 
nach einem Verf., das im wesentlichen mit dem von M cCr u d d e n  (Journ. Biol. 
Chem. 7. 83; C. 1910. I. 1291) identisch ist, gefiillt, mit einer bestimmten, dem 
vorhandenen Ca ca. 4-faeh iiquivalenten Menge Vl0*n- Lsg. von Osalsaure in */so-n. 
HsS04 yersetzt und auf 2 ccm aufgefiillt, worauf ein bestimmter Teil des Filtrates 
mit VlOO -n. KMn04-Lsg. titriert wird. Das Verf. liefert bei Verwendung von 2 ęcm 
Serum Ergebnisse mit hochstens 3°/0, oft <[ 1 °/0 Fehler. — Befunde yon H ow la n d  
und Ma r r io tt  iiber den Ca-Gehalt des Blutseruma von tetanischen Kleinkindern 
konnten bestiitigt werden. (Journ. Biol. Chem. 43. 35—42. Aug. [14/6.] Baltimore, 
J o h n s  H o p k in s  Univ.) Sp ie g e l .

L. Dupuy, E in  besonders schnelles ąuantitatives Rarn-Eiweifibestiminungsver- 
fahren. Das Prinzip des Yerfahrens beruht auf dem Vergleich der Fallung einer 
bekannten EiweiBmenge durch ein Gemisch von Pikrinsiiure 10 g , Citronensaure 
20 g, W. bis 1000 ccm mit der Fallung, welche durch das gleiche Gemisch im ei- 
weiBhaltigen Urin entsteht. Die Best. wird durchgefiihrt durch Feststellung der 
Triibung, welche in einem Yergleichsrohrclien und dem Untersuchungsrohrchen ein- 
tritt. Aua der Berechnung der wecbselnden Mengen von Yerdunnungsfl., welche 
man braucht, um eine Gleichheit der Trubungen in beiden Rohrchen zu erzielen, 
soli sich der EiweiBgehalt ąuantitatiy ergeben. (Presse mćd. 28. 104.) BOb g e r .**

R o g er S. H ubbard , Bestimmung Jcleiner Mengen Aceton durch Titrieren. Um 
die SHAFFERsche Jodlsg., yon der 1 ccm 1 mg Aceton entspricht, zu yerdiinnen, 
muB K J zugegeben werden, so daB die scblieBliche Konz. daran ca. 3% betragt. 
Fiir 50—100 ccm LBg., die yermutlich wenig Aceton enthiilt, wie z. B. aus wenigen 
ccm n. Blut oder S a rn ,  werden 10—25 ecm einer Lsg., von der 1 ccm 0,02 mg 
Aceton entspricht, yerwendet, fiir groBeren Gehalt (Blut oder Atemluft von Kranken 
mit deutlicber Acetoniimie) 25 ccm einer fiinfmal so starken Lsg., fur noch groBeren 
(Harn solcher Patienten) die urspriinglichen SHAFFERschen Lsgg. Dann werden 
2 ccm 40%ig. NaOH zugegeben, die Lsgg. gut geschiittelt, nach mindestens 10 Mi- 
nuten langem Stehen mit 1—2 ccm yerd. H2SO< (1 :1) yersetzt und mit '/1000-, 1/ioo" 
oder 1II0-n. Lsg. yon NajSj03 titriert.

Um Aceton yon anderen Substanzen, die mit alkal. J-Lsg. reagieren, zu trennen, 
muB es abdestilliert werden. Dabei wird es durch NasOa, HjSO^ -}- K2Cr20 7, 
H ,S04 +  KMnO« (bei nicht zu hpher Konz.) nicht angegriffen. Yon anderen Sub
stanzen reagieren mit der J-Lsg. unter den Bedingungen des HESSiNGEBschen Verf.
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mit obiger Ausfiihrung nicht: Chlf., Gasolin, Bzl., Toluol, Phenol, CH40 , CH,0, 
A., Acetaldehyd, A. — Verscluedene Proben von n. Blut und Harn gaben Werte 
■roń 0,01—0,03 mg Aceton in 10 ccm. (Joum. Biol. Chem. 43. 43—56. Aug. [1/6.] 
St. Louis, Washington Univ.-Clifton Springs, Sanatorium.) Sp ie g e l .

E. Schiitz, Uber den Nachwcis okkulter Blutungen. B em erkungen zu dem Auf- 
satz von G r a b e r  (vgl. Wien. med. Wchschr. 70. 1389; C. 1920. IV. 356). (Wien. 
med. W chschr. 70. J 546—47. 11/9.) Bo b iń s k i.

R oger S. H ubbard, Bestimmung von Aceton in ausgeatmeter L u ft. (Vgl. Joum. 
Biol. Chem. 43. 43; vorvorst. Ref.) Die Atemluft wird durch Flaschen mit frisch 
bereiteter 2,5 Lsg. von Natriumdisulfit geleitet, diese Lsg. dann mit NaOH 
versctzt, destilliert, das in W . aufgefangene Destiliat mit H ,S04 und KMn04, das 
neue Destiliat nochmals mit Na,Os destilliert. SchlieBlich wird im Destiliat das 
Aceton durch Fśillung nach dem Verf. von Sc o t t -W il so n  (Journ. of Physiol. 42. 
444; C. 1911. II. 903) oder titrimetrisch (1. c.) bestimmt. (Journ. Biol. Chem. 43. 
57—65. Aug. [1/6.] Clifton Springs, Sanatorium.) Sp je g e l .

K u rt Scheer, Untersuchungcn uber die Sachs- Georgisclie Reaktion mit Milćh 
luetischer Ftauen. Durch Ultrafiltration nach B ec h h o ld  unter Anwendung 3°/0ig. 
Filter lieB sich aus Milch klares Seruyi gewinnen, das bei Milch luetischer Miitter 
oft positiven Ausfall der genannten Rk. gab, bei Milch gesunder Frauen nicht. 
(Ztschr. f. Immunitatsforsch. u. exper. Therapie I. 30. 178—83. 7/9. [25/3.] Frank
furt a. M., UniwKinderklinik.) Sp ie g e l .

H. M ieBner und A lbrech t, Die Bedeutung der Praeipitations- und Komple- 
tnenibindungsmeihode zwr Diagnostik der Lungenseuche. Es wird zunacbst die Pra- 
cipitationsmethode in kombinierter Form (Pracipitin- und Pracipitinogennachweis 
im Serum lungenseuchekranker Rinder) beschrieben, und zwar der Pracipitinnach- 
weis im Serum und der Pracipitinogennachweis im Serum. Ferner wird uber die 
Komplementbindungsmethode und uber yergleichende Ergebnisse der Pracipitations- 
und Komplementbindungsmethode berichtet. Weiterhin werden behańdelt die Anti- 
korper-B. im Serum mit Lungenseuchematerial infizierter Tiere und die Antikorper-B. 
im Serum lungenseuchekranker Rinder. (Dtsch. tierarztl. Wchschr. 28. 429—36. 
11/9. Hannover, Hygien. Institut der Tierarztlichen Hochschule.) BORINSKI.

Et. A llgem eine chem ische Technologie.
G erhard  Schm itt, Die grojitechnische Ultrafiltration. Vf. erliiutert den Begriff 

der „UltrafiUration“ und die Wichtigkeit derselben fur viele Industriezweige. Die 
yon PLAUSON konstruierte Ultrafilterpresse zur Ultrafiltration im GroBen beruht auf 
folgendem Prinzip: Um einen grob durchlochten Blechzylinder werden viele einzelne 
ringformige, moglichst diinne Drahtnetze aufeinander gestapelt und mittels einer 
Schraubenmutter zusammengepreBt. Man kann die Filterflache mehr oder weniger 
zusammenpressen und dadurch die PorengroBe einstellen. Im Innern der zylin- 
drischen Filterfliiche befindet sich eine geeignet berechnete Schnecke, die den Filter- 
schlamm abschabt und zu einer yerschlieBbaren unteren ÓfiFnung herausbefordert, 
wahrend eine gleichmaBig starkę Schlammschicht dauemd stehen bleibt. Diese 
Schicht bildet das eigentliche Filter, wahrend der Filterkorper nur ais Geriist dient. 
Die Poren kann man mit einem faserigen oder pulverigeu Materiał dichten. Statt 
der Drahtnetze kann man diinne, gelochte Blechringe verwenden; zweckmaBig ist 
eine schmale, langliche Durchlochung. Die Filterlamellen werden so aufeinander 
gelegt, daB sich die Locher eines Bleches mit dem des darauffolgenden unter einem 
Winkel von 90° schneiden. Die Zwischenraume kann man mit Asbest, Zement, 
Gips usw. ausfiillen. Eine weitere Ausfiihrungsart ist folgende: Man umwiekelt 
gelochte zylindrische Keme spulenformig mit Draht in mehreren Lagen. Nach 
dem Prinzip der Revolverpressen ausgebildet, kann die Filterpresse auch ohne
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Schnecke in diskontmuierlichem Betrieb arbeiten. — Die Filtration geschieht kon- 
tinuierlich. Es laaaen sich Filterfliichen fiir die Filtration groberer Aufschlammungen 
bis zu den feinsten kolloidalen Suspensionen konstruieren. Der VerschleiB ist durch 
Vermeidung von Filtertiichern iiuBerst gering. Ea konnen Drucke von 200 Atm. 
pro qcm und mehr yerwendet werden. Der Durchlaufskoeffizient iindert sich mit 
der Dauer des Filtrierens nieht. Der Feuchtigkeitsgehalt des Riickstandes kann 
weitgehend herabgedriickt. werden. — Die Presse kann auch fiir Elektroosmose u. 
ais Gasfilter yerwendet werden. Die Ausfuhrung der Pilterpresse hat die Maschinen- 
fabrik E m il  P a szb u r g , Berlin-Erfurt, iibernommen. (Chem.-Ztg. 44. 657—58. 4/9. 
669—71. 9/9. Hamburg, H. Otto  T ra un s Forschungslab., Hiixter 14.) J u n g .

A lfred M óllinger, Bochum-Riemke, Vorrichtung zur Staubabscheidung aus 
Industriegasen mit in einer Staubkammer beweglich angebrachten, von den staub- 
haltigen Gasen bestrichenen und zu eiuzelnen >fiir sich beweglichen Gruppen oder 
Stapeln zusammengebauten Bleehtafeln, dad. gek., daB die einzelnen Gruppen in 
die Staubkammer leicht ausweeliselbar eingebaut und derart drehbar ausgestaltet 
sind, daB die wahrend des Betriebes wagerecht liegenden Bleehtafeln ohne Offnung 
der Kammern u. gegebenenfalls ohne Betriebsunterbreehung gruppenweise behufs 
zeitweiliger Beseitigung des abgelagerten Staubes in eine schrage Lage gebracht 
werden konnen. — Der Staub fiillt in Bunker, aus denen er von Zeit zu Zeit ab- 
gezogen werden kann. Zwei weitere Anapriiche nebst Zeichnung in Patentschrift. 
(D.R.P. 324443, KI. 12e vom 18/6. 1919, ausg. 30,8. 1920.) Sc h a b f .

H erm ann F risc lier, Zehlendorf b. Berlin, RShrenfórmige FiiUkdrper fiir JRe- 
aktions-, Absorptionsapparatc u. dgl., dad. gek., daB sie derartig aufgeBpalten und 
auseinandergezogen, gegebenenfalls noch nach beliebiger Querschnittsfigur gebogen 
sind, daB sie mit ihren Manteln ineinandergreifen konnen. — Dadurch konnen auf 
eine Yolumeinheit mehr Fiillkorper und damit mehr Berieselungsfliichen erreicht 
werden. Zeichnung bei Patentschrift. (DJEL.P. 324441, KI. 12e vom 22/12. 1918, 
ausg. 30/8. 1920.) S ch a rf.

H erm ann F rischer, Zehlendorf b. Berlin, Absorptions-, Wasch- und Beaktions- 
tUrme mit JBerieselungseinrichtung, dad. gek., daB der Boden der Tiirme in mehrere 
Teile derart unterteilt ist, daB die aus jedem so gebildeten Bodenabteil abflieBende 
Menge der Berieselungsfł. beobachtet werden kann. — Man hat es auf diese Weise 
in der Hand, die Berieselung des Turmes genau nach demjenigen Bodenabteil zu 
stellen, der auf eine unregelmaBige Berieselung hinweist. (D.R.P. 324921, KI. 12 e 
vom 30/9. 1919, ausg. 3/9. 1920.) S c h a b f .

In te rn a tio n a le  G esellschaft fiir T rockenanlagen  m. b. H ., Stuttgart, 
Trockenhorde mit loagereehtem Stebboden. Die Wandę, welche die Hordę umgeben, 
haben einerseits yorn unten eine Lufteintrittsoffnung und andererseits hinten oben 
eine Luftaustrittsoffnung, so daB die eintretende Trockenluft tiber den Siebboden 
verteilt die Waren iiberall durchweg gleichmaBig, z. B. von unten nach oben, durch- 
stromt. W eiter stehen die Seitenwande iiber die Ruckwand etwas vor, wodurch 
ein Luftiiberfuhrungsraum entsteht, welcher beim Aneinanderreiben der Horden die 
aus der einen Hordę abgefiihrte Luft der niichsten Hordę zuleitet. Zeichnung bei 
Patentschrift. (D.R.P. 324555, KI. 82 a vom 22/7.1915, ausg. 30/8.1920.) S c h a r f .

F. J . Collin Akt.-Ges., Dortmund, Kolonncnapparat zut Destillation uwd Rekti- 
fkation von Fliissigkeiten. Die Erfindung soli die Anwendung solcher besonders auf- 
gesetzter Glocken vollstiindig uberfliiasig machen. Zu diesem Zweck werden die 
einzelnen Elemente der Kolonne von je zwtd paarweise zucinander gehorigen Boden 
gebildet, die gegossen werden u. je ais einheitliche3 Stuck die DurchlaBstutzen fiir 
die Gase u. Dampfe, wie auch an ihrer Unterseite die die DurchlaBstutzen uber- 
deckenden Hauben bilden. Dies ist dadurch moglich gemacht, daB Stutzen und
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Glocken desselben Bodens gegeneinander yersetzt Bind. Zeicbnung bei Patent- 
Bchrift. (D.R.P. 324659, KI. 12a vom 19/3. 1919, ausg. 1/9. 1920.) S c h a r f .

A ktien-G esellschaft fu r A nilin -F abrikation , Berlin-Treptow, Verfahren und 
Vorrichtungen zur Auftóswng einer strómenden Flussigkeit in  gro (Se Tropfen, dad. 
gek., daB man die FI. unter der Einw. von Tropfwarzen besonderer Form auflost.
— Die GroBe der Tropfen steigt bei konkayer Aushoblung der Tropfflacbe auf 
das Fiinffacbe gegeniiber ebenen Flaehen. Fur W. u. wss. Lsgg. wirkt am bestcn 
ein Durcbmesser der Tropfwarzen von 15—20 mm. (D.R.P. 325397, KI. 12 h 
vom 1/7. 1917, ausg. 14/9. 1920.) Ma i .

IV. W asser; Abwasser.
H artw ig  K lu t, Die Bedeutung der ćhemisćhen Beschaffenheit des Wassers bei 

Zentralversorgungen. Vf. bespricbt die Anforderungen, die an W. zu stellen sind, 
das im Leitungsnetz oder Hochbehalter keine Angriffe oder Versch]ammungen be- 
wirken soli, und gibt an, wie sicb die stoienden Bestandteile aus dem W. dureb 
geeignete Behandlung beseitigen lassen. Ferner werden die cbemiscben Verande- 
rungen erwahnt, die die Zus. eines W. unter bestimmten Verbaltnissen erleiden 
kann, und -wird kurz auf die Nachteiłe eines hohen Gehaltes an oiydierender Sub- 
stanz fiir gewisse geweiblicbe und bauslicbe Zwecke eingegangen. (Hygien. Rdseh. 
30. 513—18. 1/9. Berlin-Dahlem.) Bo b iń s k i .

A. Thiem. f ,  Ergebnisse des Ver$uchsł>runnens fiir die Wasserversorguvg der 
Stadt Strasburg i. E . Die beschriebenen, Bcbon alteren Yerss. sind dadureh be- 
merkenBwert, daB fiir die Auswertung der dabei gewonnenen Ergebnisse zum ersten 
Małe in der Hydrologie das bekannte DAKCYscbe Gesetz zugrunde gelegt wurde. 
(Ztscbr. f. Wasservers. 7. 67—70. 16/9. 77—80. 16/10.) S p l i t t g e r b e r .

H ans K ruger, Ber Htnneberg-Hartmanmche fahrbare Armee- Trinkioasserbereiter. 
Besehreibung der yersehiedenen Modelle des App. und ihrer Anwendung. (Gesund- 
heitsingenieur 43. 421—25. 4/9. Berlin.) B o r in s k i.

W . Heym , Die moderne Wasserrcinigung. Vf. yerstebt unter moderner Waseer- 
reinigung die Erzielung einer moglichst vołlstandigen Keimfreiheit des Trinkwassers 
durch Behandlung desselben mit Ozon, Cblorkalk, Tonerdesulfat, ultraviolette 
Strahlen, Atzkalk, und scbildert jeweils kurz die Anwendung. (Ztscbr. f. Wasser- 
vers. 7. 70—72. 16/9. Berlin-Liehterfelde.) Sp l it t g e r b e r .

E duard  M olier, Anklam, Verfahren zur Beseitiguwg von kalkhaHigen Stein- 
ansatzen in Verdampfapparatcn, insbesondere der cbemischen und Zuckerfabriken, 
dad. gek., daB man zur Beseitigung des kohlensauren und orgamscli-saurpn Kalk 
enthaltenden Steinansatzes mit einer Kieseritlsg. unter gleiebzeitigem Zusatz von 
Salzsaure auskocht. — Die mit der Umwandlung von CaC03 in Gips verbuudene 
Yolumyermebrung bewirkt Zermiirbung u. Abblatterung des Steinansatzes. (I).B,.P. 
326019, KI. 85 b vom 24/12. 1916, ausg. 15/9. 1920.) M a i .

J . J . de W a a l, Zur bakteriologischen Untersuchung des Trinkwassers. Es 
■werden die Metboden zur Best. der Keicnzabl erortert, dann besonders diejenigen 
zur Best. des Bact. coli im W. Fur diese wurde das Yerf. von Bu lIr  (Areh. f. 
Hyg. 62. 1; C. 1907. II. 1457) unzweckmaBig gefunden, weil wenigatens bei den 
Unterss. des W. in der Neder-Betuwe (zwischen Lek u. Lingę) regelmiiBig sporo- 
gene Bacillen yorkommen, die bei 46° noch besser ais Colibacillen gedeiben und 
kriiftiger Neutralrot reduzieren, Glucose u. Mannit aber nicbt yergaren, im W. des 
Lek aber auch eine Bakterienart, die die genannten Substanzen, nicht aber Lactose 
yergart, ais „Bact. paracoli“ bezeicbnet. Vf. empfiehlt zur Vorkultur die beiden 
folgenden Nahrboden: 1. Saure (nicbt alkal. gemachte) Niihrbouillon mit 0,5% 
Milcbzucker, auf je  100 cem 10 mg Neutralrot. — 2. Destilliertes W. mit 3°/o 
Rindergalle, l°/o Pepton W itte, l0°/0 Milcbzucker und 2,5% Lackmustinktur nach
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K u b el -T iem a n n  , ais „Pegallac“-Fl. bezeichnet. Durch Yersetzen dieser Lsg. mit 
2—3% Agar hergestellter „Pegallacagar“ dient zur schlieBlichen Isolierung des gas- 
bildenden Organismus aus in Giirung befindlichen Proben. (Zentralblatt f. Bakter. u. 
Parasiteuk. II. Abt. 52. 10—18. 15/9. Utrecht, Pharm. Inat d. Reichsuniy.) Sp ie g e l .

A rth u r WeiB, Zur Bestimmung der Keimzahl im Wasser. Es wurde versucht, 
die gebrauchlichen Nahrboden durch Zusatz von Substanzen, die den Wasserkeimen 
im W. zur Verfugung stehen, zu yerbessern. Es zeigte sich, daB so und auch 
unter Verwendung von Gelatineagarmischungen ofter eine hohere Keimzahl gefunden 
wird, aber nicbt in erheblichem Grade und auch nieht regelmaBig. Es wird daher 
die allgemeine Anwendung derartiger Nahrboden nicht empfoblen, wohl aber fiir 
besondere Falle unter Beriicksichtigung der Zus, des zu. untersuchenden Wassers. 
(Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. II. Abt. 52. 18—25. 15/9. Briinn, Inst. f. 
techn. My kol. d. Dtsch. Techn. Hochsch.) Sp ie g e l .

V. Anorganische Industrie.
M eta Sarason, Berlin, Yerfahren zum Bestandigmachen von Wasserstoffsuper- 

oxydlósungen, gek. durch die Hinzufiigung von Hypophospbit, z. B. Natriumhypo- 
phosphit. — Es genugt ein Zusatz von 0,2 °/0 trotz alkal. Rk. u. stundenlanger Er- 
wiirmung der Lsgg. bis 70°, um den Zerfall des H2Oa zu yerhindern. Man kann 
Lsgg. aus yorgebildetem H30 2 benutzen, sowie solche aus Naa0 2, Perborat o. dgl. 
(D.E.P. 325861, KI. 12i vom*3/7.1918, ausg. 15/9. 1920.) Ma i .

Duron, Kritische Bełrachtungen iiber Hochkonzentration von Sćhwefelsaure. Vf. 
stellt den Ausfiihrungen Ma t t e n k l o d t s  (Chem.-Ztg. 44. 529; C. 1920. IV. 362) 
eine Betriebsrechnung der A.Gr.D.-Diiron-Anlagen gegeniiber. (Chem.-Ztg. 44. 683. 
14/9. [11/8.] Wiesbaden ) J u n g .

P au l Pascal, Die synthetische Salpetersaure. (Vgl. P ascal u . Ga r n ie k , Buli. 
Soc. Chim. de France [4] 25. 309; C. 1919. III. 1036; P ascal und D e c a r r iż r e , 
Buli. Soc. Chim. de France [4] 25. 489; C. 1920. I. 357.) Vortrag vor der fran- 
zosischen Chem. Gesellschaft iiber die Industrie der synthetischen HNOs. (Buli. 
Soc. Chim. de France [4] 27. 585-606. 20/7. [30/4.*].) R ic h t e r .

Die technische G ew innung von Helium. Zwei Verflr. zur Gewinnung von He 
aus Naturgas, Verbrennung der yerbrennbaren Gase unter Absorption der Ver- 
brennungaprodd. und das Yerflussigungsverf. werden erortert. (Bulletin Nr. 31; 
Chem. News 121. 63—64. 6;8. Canada, Department of Mines.) J u n g .

H. P. H. B rum ell, Graphit in Quebec, Canada. Die dortigen Graphitfelder 
sind mit jenen von Alabama die wichtigsten in Nordamerika. Mineralogisch ist 
das V. in Quebec ahnlich dem in Alabama, geologisch sind sie aber, wie naher 
erortert wird, yerschieden. Die in Anwendung stehenden Aufbereitungsmethoden 
werden kurz besprochen und besonders auch die Art der Durchfuhrung der Ol- 
jlotation und die damit erzielten Ergebnisse bescbrieben. Uber die Zus. und die 
Eigenschaften der erzielten Prodd., sowie iiber die ProduktionsyerhaltniBse werden 
natiere Angaben gemacht. (Engin. Mining Journ. 109. 548—50. 28/2) DiTZ.

W erner Esch, Hamburg, Verfahren zur Herstellung von Magnesiumcarbonat, 
lezw. von Magnesia usta aus gegliihtem MgO, 1. dad. gek., daB aus dem in einer 
reichlichen Wassermenge aufgeschlammten MgO mittels eines Molekiils CO, und 
1 '/, Molekulen NH3 zunachst yoluminoses Mg-Carbonat hergestellt und dieses je 
nach Bedarf ais solches gewonnen oder in bekannter Weise auf leichte Magnesia 
alba oder Magnesia usta yerarbeitet wird. — 2. dad. gek., daB mit zu dicbter 
oder zu sehr chlorhaltiger Magnesia alba in gleicher Weise ■wie bei Ansprueh 1, 
jedocb unter Benutzung von nur '/< Molekuł C02 u. s/8 Molekulen NH3 yerfahren 
wird. — Die benutzte Ammoniumcarbonatmenge reicht zur B. von Magnesium- 
ammoniumcarbonat nicbt aus. Das Prod. ist eebr yoluminos, u. Yerunreinigungen,
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wie z. B. Chloride, gehen in Lsg. (D.R.P. 325141, KI. 12m vom 13/10. 1914, 
ausg. 8/9. 1920.) Ma i .

VIII. M etallurgie; M etallographie; Metali verarbeitung.
B ernhard  N eum ann, Die altesten Zcićhnungen eines mittelalteilichen Hiitten- 

werkes und die altesten Angaben iiber den deutschen KupferhiUtenprozeji. (Vgl. 
Metali u. Erz 17. 168; C. 1920. IV. 247.) Vf. diskutiert Zeichnungen und Mit- 
teilungen aus einer im Besitze des Fiirsten von W a l d b d e g - W o l f e g g - W a l d s e e  
befindliehen, unter dem Namen „Mittelalterliches Hausbuch11 bekannten Bilderliand- 
schrift aus den Jahren 1480—1482 (herausgegeben 1887 von E sse n w e in , 1912 von 
B o s s e r t  u. S to c k ) . (Metali u. Erz 17. 333—39. 8/8. 353—61. 22/8. Breslau.) G ro .

A. Pom p, Widerstand von Metallen und Legierungen gegen Druck. Probe- 
zylinder yerschiedener Metalle yon 10 mm Durchmesser und 20 mm Hohe werden 
mit steigendem Druck belastet, und die MaBe der Zusammendriickung in Zahlen- 
tafeln und Kuryen zusammengestellt. (Ztsehr. Ver. Dtsch. Ing. 64. 745 — 46. 
11/9.) N e id h a r d t .

Ad., Ersatzmaterialien. Zusammenstellung und Kritik der im Auto- und Flug- 
zeugmotorenbau yerwendeten Ersatzbaustoffe. (Autotechnik 9. Nr. 19. 8—9.11/9.) Nei.

F. G. C o ttre ll, Die Zukunft der Sauerstoffanreicherung der L u ft in metallur- 
gischen Betrieben. Nach kurzer Besprechung der technischen Darst. des Sauerstoffs 
(aus KC103, BaOs, durch Elektrolyse und durch Verfliissigung und Fraktionierung 
der Luft) und des gegen wiirtigen Standes der SauerstoffIndustrie in den Vereinigten 
Staaten wird der Kraftbedarf fiir die SauerstofFabseheidung aus W. und aus Luft 
in Vergleich gezogen, yerschiedene mogliche Methoden der Os-Gewinnung aus 
Luft diskutiert und die Wrkg. des Os auf die calorische Intensitat, besonders bei 
metallurgischen Prozesaen, erortert. Es wird der EinfluB der Sauerstoffanreicherung 
des Windes fur den HochofenprozeB, die Moglichkeit der Anwendung von 0 3 fiir 
das Flammofenfrischen und den KonyerterprozeB besprochen. Die Verwendung 
yon sauerstoffreichem W ind wurde den Warmebedarf des Hochofens und allgemein 
die Wirtschaftlichkeit des Betriebs giinstig beeinflussen. Auch wurde der Heizwert 
der Gichtgase dadurch erhoht, und die Erhitzung des WindeB unnotig werden. 
Beim Flammofenbetrieb waren mit sauerstoffreicherer Luft leichter hohere Tempp. 
zu erzielen, wobei die Gase noch unyerbrannte Bestandteile enthalten konnten und 
so in reduzierender Atmosphare gearbeitet werden konnte. Auch konnte die Gas- 
menge, bezogen auf die Einheit Brennstoff bedeutend erniedrigt und dadurch die 
Warnie- und Staubyerluste geringer, die Wirtschaftlichkeit des Betriebs gesteigert 
werden. Beim Konvertcrverf. m r  Stahlgewinnung konnte der Gehalt des Eoheisens 
an Warme liefernden Stoffen, wie Si, entsprechend yerringert werden, was fur die 
Auswahl der fiir die Darst. des BESSEMERroheisens geeigneten E isenerze yon Be- 
deutung wiire. Hier stehen jedoch der praktischen Durchfiihrung des Verf. noch 
yerschiedene Schwierigkeiten entgegen. Beim Kupferkonvertervcrf. und bei allen 
Ofenprozessen fiir sulfidische Erze wiirde die Verwendung yon Os infolge der er- 
hohten Konz. der Gase die Ausnutzung des S erleichtern. Ebenso kSnnte bei den 
Eostprozessen fiir manebe sulfidische Erze, wie Zinkblende, niedriggriidige Kupfer- 
erze und Tailings, die Ausnutzung der S02-baltigen Gase fiir die Schwefelsciure- 
fabrikation durch die C3-Anreicherung der Luft gunstig beeinfluBt werden. SchlieB- 
lich werden noch yerschiedene andere Moglichkeiten der industriellen Anwendung 
yon Oj in der Metallurgie, wie fiir die „Verfliichtigungsprozesse“, in der sogenann- 
ten „Gasmetallurgie“, die Gewinnung yon Au und Ag usw. erortert. (Chem. Me- 
tallurg. Engineering 23. 53—56. 14/7.) D it z .

H en ry  E. W ood, Die Absćheidung von Metallverbindungen aus den Sanden 
der pacifischen Kiiste. Vf. beriehtet iiber die Ergebnisse yon im Jahre 1918 im
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grofieren MaBatabc durchgefiilirtcn Verss. zur magnetischen Aufbereitung der „black 
sanda11 der pacifischen Kiiste in Californien, Oregon und Washington, wobei ZrOa-, 
CrsOs- und FeO-reiehe Konzentrate erhalten werden konnten. (Engin. Mining Journ. 
109. 398-99. 7/2.) D it z .<

B ennett R. B ates, Betraćhtungen uber die Abscheidung von Eolloiden bei der 
Flołation. Bei der Behandlung eines Stlber-Golderzes zu Guanajuato (Mexiko) durch 
Flotation ergaben sich Storungen, die auf yerunreinigte Wasser und auf in den 
Erzen yorhandeue Kolloide zuriickgefiihrt werden kpnnen. Es werden die Ergeb- 
nisse von Betriebsverss. initgeteilt, um diese Schwierigkeiten, die eine Herabsetzung 
der Ausbeuten bewirken, zu beheben. (Engin. Miuing Journ. 109. 552. 28/2.) D jltz.

M urex M agnetic Co., L td ., London, Aufbereitungsverfahren fiir Erze o. dgl. 
mit Hilfe einer dligen Flilssigkeit, gek. durch die Benutzung eines Alkalisilieats 
oder Carbonats zwecks AufachlieBung der Bestandteile des Aufbereilung^gutes und 
Herbeifiihrung besserer Ólung fur das Schwimmverf, bezw. ein magnetisches Auf- 
bereitungsyerf. — Die Alkalisilicate und -carbonate wirken neutralisierend auf die 
ach wach sauer wirkenden Metallsulfide der Erze und sind auBerdem imstande, in- 
folge einer teilweisen Veraeifung gewisser Óle Emulsionen zu bilden, die z. B. die 
Gangart noch yollstandiger inkrustieren und so die Abscheidung der Erzteilchen 
begunstigen. (D.R.P. 322886, KI. l a  vom 16/7. 1912, auag. 9/7. 1920.) Sch a b f .

Celestin P o u p a rt, Epinay sur Orge, Frankreich, Vorrichtung zum Anreichern 
von Pliosphaten und anderen Mineralien. Die Erfindung betrifFt eine Vorriehtung, 
bei weleher das anzureichernde Gut auf endlosen Riemen oder Planen durch mehrere 
ubereinander angeordnete Wasserbehalter gefiihrt und dadurch von dem anhaftenden 
Gute befreit wird. Eine Verunreinigung der Wasserbebiilter durch uber die seit- 
lichen Rander des Riemens oder der Piane iiberstrómende Gutsteilchen wird ver- 
mieden, und die Wirkungsweise dadurch yerbessert, daB die Hohe der uber dem 
Riemen stehenden Wasaerschicht innerhalb gewisser Grenzen geregelt werden kann. 
Zeichnung bei Patentschrift. (D.R.P. 324571, KI. l a  vom 14/10. 1919, ausg. 31/8. 
1920; Prioritat vom 20/6- 1917.) S ch a r f .

Gervais D iiron, Wiesbaden, Ruhrarm fiir Rostófen. Die Erfindung bezieht 
sich auf eine Riihrarmbefestigung fiir Rostofen, bei der die Verbindung des Riihr- 
armes mit der Ruhrwelle vom auBeren Ende dea Riihrarmes her erfolgt. Die Ver- 
bindung jedea Riihrarmes mit der Holzwelle erfolgt mittels eines besonderen Be- 
festigungsmechanismus, der mittels eines durch das Innere des Riihrarmes hindurch- 
reichenden Schliissela ohne Bewegung des Riihrarmes selbst in die Feathalte- 
stellung gebracht oder au8 dieser gelost werden kann. Zeichnung bei Patentschrift 
(D.R.P. 324884, KI. 40a vom 26/9. 1912, ausg. 7/9. 1920.) S ch a ef .

P. Goerens und P r. P. F isch er, tiber Weicheisen. (Elektrochem. Ztschr. 27. 
1—5. Juli. 11—16. Aug. — C. 1920. IV. 249.) G k o sc h u ff .

H ein rich  L eiser, Charlottenburg, Yerfahren zur Herstellung von mcchanisch 
widerstandsfahigen geprefitcn Formkórpern von regelbarer Dichte, die auch bei dem 
zu ihrer Veifestigung dienenden Erhitzen ihre Form nicht andern, aus krystalli- 
nischen Pulyern harter, hochschmelzender Metalle, wie Wolfram, Molybdau oder 
Chrom, dad. gek., daB dem krystallinischen Pulver eine je nach der zu erzielenden 
Dichte zu bemessende Menge amorphen Pulvers beigemengt und das Gemenge auf 
die Temp. erhitzt wird, bei der das amorphe Metali in die krystallinische Form 
ubergeht. — Da, wie der Erfinder festgestellt hat, die Umwandlungstemp. auch bei 
den hochstschmelzenden Metallen weit unterhalb der Schmelztemp. liegt, und das 
ais Hauptbestandteil yon Anfang an in der Miaehung vorhandene krystallinische 
Pulver iiberhaupt unverandert bleibt, tritt eine Schwindung der PreBlinge wahrend 
ihrer Verfestigung durch Erhitzen nicht ern. Nur wird der Formkorper um so
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poroser, je  mehr amorphe Bestandteile das Pulyergemenge enthielt. (D.R.P. 325464, 
KI. 40 a vom 3/10. 1911, ausg. 10/9. 1920.) SCHABF.

M eta llh u tte  B aer & Co., K om m anditgesellscbaft, Abt. der M eta llindustrie  
Schiele & B ruchsaler, Hornberg, Schwarzwaldbahn, Verfahren zum Vergiepcn von 
Aluminium oder anderen Metallen in  Eisen- oder Metallformen (Kokillen) nach 
Pat. 310404, dad. gek., daB dem zum Uberzug yerwendeten Aluminiumbronzepulyer 
statt des Lacks ein beliebiger Klebstoff zugernischt wird. (D.R.P. 324676, KI. 31 e 
vom 20/9. 1919, ausg. 30/8. 1920; Zus.-Pat. zu Nr. 310404; C. 1919. II. 259.) Ma i .

XI. Harze; Lacke; Firnis; K lebm ittel; Tinte.
R iitgersw erke  A ktiengesellschaft, Berlin, Yerfahren zur Aufhellung und 

Erhóhung des Schmelzpunktes von Cumaronharz, dad. gek., daB das Harz in Ggw. 
eines Losungsmittels mit konz. H2S04 behandelt, die Lsg. mit Verbb. der Erd- 
alkalien oder Schwermetalle neutralisiert und, gegebenenfalls nach Trennung des 
Ungelósten yom Losungsmittel befreit wird. (D.R.P. 325575, KI. 22h vom 18/10. 
1918, ausg. 13/9. 1920.) Ma i .

H erste llu n g  von Lacken fiir Gewerbe und Industrie. (Vgl. Farbę u. Lack 
1920. 109. 147; C. 1920. IV. 507.) Vorschrift fiir einen feinen Wagen- u. Kutschen- 
lack. (Farbę u. Lack 1920. 115. 28/6.) StłVERN.

Louia E d g a r Andes, Tetralin ais Losungs- und Verdunnungsmittel in der 
Laćkfabrikation. (Vgl. Farben-Ztg. 25. 1977; C. 1920. IV. 475.) Die langsame 
Verduii8tangsfahigkeit des Tetralins ist insofern yon Vorteil, ais sich die Harze bei 
wesentlich hoheren Tempp. mit einem Teil des Tetralins losen, die Grundmassen 
der Ollacke aber bei hoherer Temp. der Schmelze yerdiinnen lassen, ohne daB roit 
Feuergefahr und groBeren Verlusten an Losungsmitteln durch Verdunsten zu rechnen 
ist. Bei hoherer Temp. findet auch eine innigere Vereinigung der einzelnen Kom- 
ponenten statt. Die Lacke lassen sich weiter infolge des hohen Kp. leicht und 
gleichmiiBig yerteilen, yerdicken sich wiihrend des Auftragens nicht und bilden 
glatte, hochgliinzende Flachen, auch in mangelhaft yerschlossencn GefaBen findet 
eine Verdickung nicht statt. Wichtig ist ferner das hohe Losungsvermogen des 
Tetralins fiir die fur Lacke (auBer Spirituslacke) yerwendeten Harze und aus 
Harzen bereiteten Zwischenprodd. Eine Reihe mit Tetralin hergestellter Lacke 
wird hinsichtlich ihrer Trockenzeit mit Tcrpentinollacken yerglichen. (Farbę u. 
Lack 1920. 117. 28/6. 123. 12/7.) SOv e r n .

R o b ert H. Bogae, Eigensćhaften und Konstitution von Leim und Gelatine.
I. u. II. Vf. berichtet iiber die Ergebnisse von Verss., betreffend den EinfluB yer- 
sehiedener Faktoren auf die Viscositat und Festigkeit der Gallerte. Bei 60° zeigt 
eich kein merklicher EinfluB der Zeit (bis zu 90 Minuten) auf die Viscositat. Durch 
hiiufiges Riihren wird diese erniedrigt. Weitere Verss. betrafen die Wrkg. der Warme- 
behandlung und Dehydratatiou, der Konz., der Temp. und des Zusatzes yerschiedener 
Substanzen. Besonders eingehend wurde der Einflufl eints Formaldehydzusatzes auf 
die Viscositat und die Festigkeit in Abhangigkeit yon der Konz. des Formaldeliyds, 
der Konz. des Leims, yon der Zeit, der mechanischen Behandlung, der Temp. und der 
Trocknung untersucht, ferner der EinfluB eines Zusatzes yon Methyl-, Atbyl-, Amyl- 
alkohol, Chloralhydrat, yon A1-, Cr- und Fe-Kalialaun. Die Alaune bewirken eine 
Erhohung der Viseositat, haben aber einen geringen oder keinen EinfluB auf die 
Festigkeit. Durch Zusatz yerschiedener Sauren, Basen und Salze wurde die Festig
keit erniedrigt. Die groBte Wrkg. zeigten starkę (9-n.) Natronlauge, dann KJ, 
starkę (9-n.) H2S04, N&^SO*, Essigsaure und MgCl,. Die Viscositat wurde durch 
MgClj, Chloralhydrat und Natriumsilicat in gleicher Weise erhoht. Durch NaOH, 
KailHPOł u. CHjCOOH stieg die Viscositiit bis zu einem Maximum, um dann mehr 
oder weniger rasch abzunehmen. Sie wurde in gleicher Weise erniedrigt durch
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KJ, H jS04, H8P 0 4 u . Na,S04, wahrend NaCl u. MgSO< ohne Wrkg. waren. Yf. 
behandelt ferner die Wrkg. yon Elektrolyten auf den DispersitiifBgrad, die Struktur 
der Gelatinesole, die Frage der B. von Proteinionen, die Bezieliungen zwischen 
Yiscositiit, bezw. Festigkeit u. F. u. den EinfluB der Tenip. auf die Viscositat. 
(Chem. Metallurg. Engiueering 23. 5—12. 7/7. 61—66. 14/7.) D itz .

W irkung  von 01 und Warme a u f Leim. Holzpfaunen mit tierisehem, vege- 
tabili8chem — Blutalbumin- u. Caaeinleim wurden etwa ein Jahr mit Masehiuenol 
u. Gasolin in Beriihrung gehalten — u. von Zeit zu Zeit die Festigkeit der Verb. 
gepruft. Anfangs zeigte aieh eine gewiaae Schwachung der Verb., mehr bei ani- 
maliscbem und vegetabiliscbem Leim ais bei Casein und Blutalbumin. Docli kann 
der geaamte Featigkeitsyerlust fiir die meiiten Verwendungszwecke yernaebliissigt 
werden. Im Laufe von 45 Wochen absorbierte daa Hol?; 60°/0 aeinea Gewichtes an 
Maachinenol und 70°/0 an Gasolin, ohne daB dadurch eine Seliwellung des Holzes 
eintrat. Lang andnuerndea Erhitzen vermindert die Festigkeit yon tieriachem 
Leim. (Chem. Metallurg. Engineering 23. 16. 7/7.) D it z .

A. A llina und H. S alva te rra , t/ber die Bestimmung von Benzin in Tcrpentinól. 
Die Temperatnrerbohung mit H2S04 (2 : 1) kann zur annahernden Ermittlung dea 
Gehaltes an Schwcrbenzin in Terpentinol gute DUnste leiaten. Bei Kienolen muB 
der Vera. naeh einigen Tagen wiederholt werden, da friscbe Destillate geringe 
Temperaturerhohung zeigen. Das Verf. gestattet auch die Unterscheidung von 
Kienol und Terpentinol. — Zwar haben Terpentinol und Kienol einen niedrigeren 
Auadehnungskoeffizienten ala Benzin, aber fur eine quantitative Best. kommt diese 
Eigenaebaft nicht in Betraeht. — Die Erhohung des D. durch Bromierung ist zwar 
nicht geeignet, den Gehalt an Benzin featzustellen, da die Bromierung in kompli- 
zierter Weise yerlauft, aber sie bietet eine achnelle Unterscheidung von Terpentin- 
olen und Patentterpentinolon und geatattet, die Menge dea Benzins abzuschatzen. 
Zur ąuantitativen Best. eignet sich die Dest. des bromierten Óles im Wasserdampf- 
strom. Die Bromierung wird durch Zera. eines Bromata durch HBr yorgenommen. 
V£F. geben eine Vorachrift zur Ausfiihrung dea Verf. (Cbem.-Ztg. 44. 673—74. 11/9. 
697—98. 18/9. Wien, Lab. d. Firma Car l  A l l in a  & Co. und Techn. Hocbach.,
Lab. d. Lehrkanzel f. Chem. Technol. organ. Stuffe.) J u n g .

XVI. Nahrungsmittel; GenuBmittel; Futterm ittel.
Johannes W ille , Blausauredurchgasung und Lebensmittel. Feuchtigkeit und 

Fettgehalt der Nahrungsmittel absoibieren, groBe Oberflachen (Poroaitat) und Pak- 
kungen von Papier, Stoffen, Siicken uaw. adaorbieren HCN atark und halten es 
liingere Zeit fest, wahrend trockne Lebenan.ittel wenig HCN aufnehmen und 
schneller wieder abgeben. Die Hohe der Blausaurekonz. wahrend der Durch- 
gasung ist von Bedeutung fur die Hohe des Riickatandea im durchgaaten Lebens
mittel. Durch einfachea Stehenlassen der durchgasten Lebensmittel an Luft yer- 
schwindet die Blausaure wieder sehnell, wird aber in den inneren Teilen der 
Lebensmittel und in verpaekten Lebensmitteln (Sacke, Papierpackungen usw ) noch 
lsingere Zeit zuriii kgehalten. (Geaundheitsingenieur 43. 437—41. 11/9. Berlin- 
Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inat. f. phyaik. Chemie u. Elektrochemie.) BORINSKI.

Ju lin s  E ieg er, Berlin, Verfahren zur Scdtbarmachung von Ptlzm , dad. gek., 
daB die achwach benetiten Pilze unter Zuaatz yon '/T—'/io ihres Gewichtea Koch- 
sa lz  ungefahr V, Stde. lang gekocht und dann, naehdem sie auf 40—35% ihres 
ursprungliehen Volumens z u s a m m e n g e p re B t sind, gerauchert werden. Daa Prod. 
ist ohne sp&tere Nachbehandlung ohne weiteres genieBbar und besi'zt iofolge der 
Riiucherung einen wurstahnliehen Gesehmack, so daB es auch ala Eraatz fiir Wurst- 
und Fleiscbgerichte dienen kann. (D.B..P. 325 520, KI. 53 c vom 25/8. 1918, auag. 
13/9. 1920.) MAI*
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P. Gordan, Apfelsinenkonserven und Trockenapfelsinen. Bei Apfelsinen- 
marmelade (50% Zucker) wurde durch Zusatz von NaCl und Alaun die Schimmel- 
bildung nicht hintangehalten, wohl ąber durch kleine Zusatze von Benzoesiiure 
oder Salicylsiiure. Bei ungezuckertem Mus war das Ergebnis ahnlieh, hier wirkte 
Salicylsiiure etwas schwiicher, ais Benzoesiiure (0,25—0,5:1000). Je geringer der 
Wassergehalt, um so hoher seheint die Haltbarkeit zu sein. — Bei Verss. im GroBen 
zeigte sich 1°/00 Natriumbenzoat geeignet, um ungezuckerte Apfelsinenmuse in Glas- 
gefaBen zu konservieren, wahrend in Fiissern aus Kastanionholz aueh bei 2°/oa 
starkę Schimmelbildung eintrat. Ebenso verhielt sich SOj, von dem 0,12% i*1 Glas- 
gefiiBen schutzten, 0,24 in FaBchen nicht. Konseryierung von Apfelsinenschalen 
mit Salz gelang dagegen besser in Fiissern. — Es schlieBen sich daran einzelne 
Verss. zur Troeknung yon Fruchtscheiben, Schalen, Fruchtfleisch, aus Mus geformten 
Kuchen. — Der beim Pressen von Apfelsinen ablaufende Saft, bei moglichst nied- 
riger Temp. eingedickt, hiilt sich in offenen GefiiBen gut und gibt bei Einkochen 
mit Zucker ein recht gutes Gelee. — Die bei der Herst. von Trockenapfelsinen ab- 
fallenden feuchten Kerne lieferten bei Handpressung ca. 10°/o fettes 01 von un- 
angenehm bitterem Geschmack; analytisch wurden ca. 40°/0 Ol festgestellt. Der 
PreBriickstand ist chemisch ein wertvolles, fcttreiches Kraftfuttermittel. Gerostete 
Kerne erinnern in Geruch und Geschmack sehr an Kaffee. — Ais Orangetroćkcn- 
feigcn werden ganze Apfelsinen, yon AuBenschale und Pulpa befreit, dann auf 
Horden an Luft getroeknet und mit der Hand etwas gepreBt, bezeichnet. Sie 
schmecken etwas siiucrlich und wirken abfiihrend. Nach scharfem Trocknen ent- 
halten sie ca. 39% Zucker u. 14% W. — Der Gesamtzuekergehalt der Apfelsinen- 
schale gleicht dem des Saftes, nur seheint ein Teil der Saccharose in Glucose ver- 
waudelt zu sein.

Die fabrikmaBige Herst. yersandfahiger Trockenapfelsinen und der Nebenprodd. 
wurde nach eingehenden Verss. in folgender Weise eingerichtet: Nach Auspressen 
der halbierten Apfelsinen werden die teilweise zur Essenzgewinnung abgeschrabten 
Schalen zerkleinert. Fruchtfleisch, Saft und Kerne werden durch Zentrifugieren 
getrennt. Aus dem Saft wird Gelee oder A. gewonnen, aus den Kernen fettes Ol 
gepreBt. Die zerkleinerten Schalen und das abzentrifugierte Fruchtfleisch werden 
auf Horden zunachst im Vakuum yorgetrocknet, dann weiter in der Sonne ge- 
trocknet, dann grób gemahlen, nachgetroeknet und sofort in Sacke yerpackt. Aus 
10000 kg frischer Frucht erh.-ilt man neben der Essenz, die nach der Menge der 
abgeschrabten Schalen wechselt und den KernpreBruckstanden, die ais Futtermittel 
oder Heizmaterial yerwendbar sind, ca. 1200 kg Trockenapfelsinen, 30 kg fettes Ol 
u. 200 kg A. oder Gelee. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. II. Abt. 52. 45—64. 
15/9. Barcelona, Inst. Central de Anilisis. F lis [Proy. Tarragona], Elektrochem. 
Fabrik.) ' Sp ie g e l .

F. W. J. B oekhout und J . J .  Ott d e V rie s , Uber angeschtmmelte Butter• 
Schwarzgrune Schimmelflecken auf in Kaltelagern aufbewahrter Butter waren ver- 
ursacht durch Hormodendron cladosporioides F p .esen  (Cladosporium herbarum). 
Dieser Pilz entwickelt sich noch bei 13,4% NaCl; bei hoherer Konz. hort sein 
Wachstum allmahlich auf, bei 180/o steht es still. Die Entw. wird ferner durch 
0,75—1°/0 Milchsaure gehindert. In der Butter yerursacht der Pilz keine erheb- 
liehen Anderungen, yiel intensivere bei Milch, in der starkę und weitgehende Spal- 
tung des Kasestoffs und des Milchzuckers bei Eiickgang des Sauregrades eintritt. 
Die Abtotungstemp. fur die Sporen liegt, wahrscheinlich nach ibrem Alter yer- 
schieden, zwischen 43 und 47,5—48,5°. Ein zu groBer Gehalt der b e f a l l e n e n  Butter 
an Kasestoff war nicht yorhanden. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. II. Abt. 
52. 39—45. 15/9. Hoom [Holland], Reichsvers.-Stat. f. d. Molkereiwesen.) S p ie g e l .
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XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
Leo V ignon, Untersućhungen uber die Steirikohle und die lei ihrer Destillation 

enłstehenden Gase. Es wurde die Loslichkeit einer Gaskohle von Mon tkam bert  
in A., A., Bzl., Toluol, Anilin, Nitrobenzol bei Zimmertemp. und beim Kp., sowie 
in sd. Pyridin und Chinolin unters. Fettkohlen unterscheiden sieb von Mager- 
kohlen durch einen groBeren Gehalt an in A nilin  1. Substanzen. Die in Lsg. ge- 
gangenen Anteile lassen sich durch Siiuren fitllen und entbalten mehr H und 
weniger Asche ais der unl. Riickstand. Der Koks der unl. Kohle ist staubformig, 
der der 1. Bestandteile zusammengebacken und blasig. Chinolin lost bei 238° 
47,3°/0 der Fettkohle. Bei der Dest. der Kohle entweichen die ungesiittigten KW- 
stoffe hauptsachlich unterhalb 600°. CH^ und die gesiittigten KW-stoffe machen 
bis 800° 60—S4°/0 des Gasgemisehes aus; mit steigender Temp. nimmt ihre Menge 
rasch ab. H tritt bis 600° in Mengen von 2—25°/0 auf, bildet yon 800—1000° den 
Hauptbestandteil des Gases, um dann bisweilen abzunehmen. Die Menge des 
CO, bis 850° im Mittel 6,5°/0, kann oberbalb 1000° 30°/o tibersteigen. Mit steigender 
Destillationstemp. nimmt das Gesamtvolumen der Gase zu, der Heizwert jedoch 
ab. Je reieher eine Steinkohle an O ist, um so mehr CO und CO, gibt sie bei der 
Dest. Die relativen Mengen dieser Gase hangen von den Destillationsbedingungen 
ab. Durchschnittlich findet sich etwa ein Drittel des O der Steinkohle im Gase 
wieder. Zur Eatfernung des CO aus dem Leuchtgas kann man entweder das von 
Bzl. und S-Verbb. befreite Gas, unter Umstanden mit Wassergas yermiscbt, der 
katalytisclien Hydrierung uber Ni unterwerfen oder es uber Eisenoiyd leiten, wo- 
durch ein Teil des CO in CO, yerwandelt wird. SchlieBlich kommt noch Absorption 
durch CuCl-Lsg. in Frage. (Ann. Chim. et Phys. [9] 13. 284—301. Mai-Juni.) Ri.

Die H eizw erte der Kohlen Ósterreichs und der Nationalstaaten. Zusammen- 
atellung nach der vom Institute fiir KohlenyergaBung u. Nebenproduktengewinnung 
in Wien herausgegebenen Statistik der Brennstoffe. (Montan. Rundsch. 12. 345 bis 
346. 16/8.) ' R o sen th a l .

B,. W eilJgerber und 0. K ru b e r, Uber das Thionaphthen im Steinkohlenteer. 
Thionaphthen wurde schon von Bezdzik, F r ie d la n d e r  u. K o e n ig e r  (Ber. Dtsch. 
Chem. Gos. 41. 227; C. 1908. I. 1061), sowie von R ich a rd  M e y e r  u. W ilh e lm  
M e y e r  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 51. 1575. 1587; C. 1918. II. 941) obne Erfolg im 
Rohnaphtbalin des Steinkohlenteers gesucht. Durch Anwendung der zur Isolierung 
des Thiophens aus dem Benzol benutzten Metboden auf das S-baltige Naphthalin 
ist es den Vff. nunmehr gelungen, das Thionaphthen abzuscbeiden. Von allen be- 
gleitenden Olen durch scharfes Abpressen befreites Rohnaphthalin wurde mit 8—10% 
seines Gewichts konz. H,SOJ bei 90—100° behandelt, wobei in erster Linie Abfall- 
harze und nur in geringer Menge Naphthalinsulfosauren entstehen. Die letzteren 
wurden mit gespanntem Dampf in Ggw. von etwas HsS04 gespalten u. das resul- 
tierende Reinnaphthalin erneut der gleichen Behandlung unterworfen. Durch Aus- 
frierenlasBen des Naphthalins aus dem oligen Spaltungsprod. wurde schlieBlich ein 
Ol mit einem S-Gehalt von 12—14% erhalten, aus dem durch Erwarmen mit Eg. 
und H j02 nach L a n f r y  (C. r. d. l ’Acad. des sciences 155. 1517; C. 1913. I. 710) 
Thionaphthen-S-dioxyd abgeschieden werden konnte. Zur Isolierung des reinen 
Thionaphtbens wurden 3 g des Oles in eine frisch bereitete Lsg. von 4 g HgO, 
4 ccm Eg. u. 30 ccm W. eingetragen, mit 40 ccm CH3OH versetzt und eine Stunde 
am RiickfluBkuhler gekocht; die auskrystallisierende Hg-Verb. wurde mit HC1 iiber- 
gossen und im Wasserdampfstrom zerlegt. Auch im Siinnaphthalin  des Handels 
konnte Thionaphthen zweifelsfrei nachgewiesen w erden . Zur A bscheidung des 
Schwefelkorpers aus Rohnaphthalin ist die Natriumverb., die in dem begleitenden 
Naphthalin yollig un l. ist und  d u rch  A usw aschen mit indifferenten Losungsmitteln
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leiclit gereinigt werden kann, geeignet. Zur Darst. derselben erhitzt man Thio
naphthen mit 0,33 Gcwichtsteilen Na oder besser mit 2 Mol. Natriumamid auf 
liochstens 120°; statt Natriumamid kaDn auch Na im NHs-Strom zar Anwendung 
gelangen (Ges. f. Teerverwertung, G. m. b. H. in Duisburg-Meiderich, Anin. G. 
48631 und G. 48632). Thionaphthennatrium ist ein amorphes, gelbbraunes Pulver, 
in indifferenten Losungsmitteln, wie Bzl., vollig unl. und reagiert mit W. sebr 
lebhaft unter quantitativer Ahseheidung von Thionaphthen; die Laugen scheiden 
beim Ansiiuern keiuen H.jS aus. Die B. einer Na-Verb. kann weder durch die 
ubliche Konstitutionsformel des Thionaphtbens (I.), noch durch die Annahme tauto- 
merer Formen (II.—IV.) befriedigend erklart werden. Mit Reagenzien auf Methylen-

gruppen wie aromatischen Aldehyden, HNOa oder Oxalester ist Thionaphthen nicht 
in Rk. zu bringen. Zur Umsetzung mit Athylmagnesiumbromid war die Anwendung 
von Dimethylanilin ais Losungsmittel erforderlieh; durch Zerlegung der entstaudenen 
Mg-Verb. mit CO, wurde Thionaphtben-2-carbonsaure erhalten. Behandelt man in 
Xylol suspendiertes Thionaphthennsitrium bei 100 — 110° mit C02 und giefit das 
Reaktionsprod. in W ., so wird aus den Laugen durch Ansiiuern ein Gemisch von 
Thionaphthencarbonsauren abgeschieden, aus dem durch Veresterung mit CH3OH 
u. HC1 Thionaphthen-2-carbonsaure uud Thionaphthen-2,3-dicarbonsiŁure gewonnen 
werden konnen. Das in der Natriumamidschmelze gebildete Thionaphthennatrium 
diirfte daher ebenfalls aus (2/3) Thionaphthenmononatrium und (‘/a) Thionaphthen- 
dinatrium bestehen. — Thionaphthen-2-carbonsaureinethylester, C10HsOaS. Derbe 
Prismen aus A., F. 72—73° (unkorr.), Kp 14 171°. — Athylester, CnH^O^S. Un- 
deutliche Krystalle aus A., F. 36—37°, sd. im Vakuum bei 181—183°. Durch 
kurzes Erwiirmen mit alkoh. KOH entsteht Thionaphthen-2-carbonsaure, C9H60,S. 
Derbe, hiiufig zu Zwillingen vereinigte Prismen aus A., weiBe Nadeln aus h. W .
F. 236°. In  allen Mitteln wl. C h lo rid . Bliittchen aus Lg., F. 88—89°. Kp-i9 
173—175°. A m id , C0H,ONS. Nadeln aus W ., schwertformige Bliittchen aus A.,
F. 177°. — Tliionaphthen-2-carbonsa.urehydrazid, C9HaONT2S. Aus dem Methylester 
und Hydrazinhydrat in A. Bliittchen aus A., F. 184—185°. A z i d , C0H6ON3S. 
Nadeln aus A., F. 108° unter Zers. — Urethan des 2-Aminothionaplithens, Cu Hn OjNS. 
Schwertformige Krystalle aus A., F. 161°. — 2-Oxythionaphthen. Durch kurzes 
Kochen des Urethans mit Eg. und konz. IIC1 oder 2-stdg. Erhitzen mit konz. wss. 
NH3 auf 180°. Die durch diese Reaktionsfolge ais 2-Derivat gekennzeichnete 
Thionaphthencarlonsaure ist yerschieden von der gleichnamigen, von F k ie d la n d e r  
und L en k  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 45. 20S7; C. 1912. II. 1113) aus o-Mercapto- 
benzaldehyd und Chloressigsśiure erhaltenen Verb. vom F. 114°. — Thionaphthen- 
2,3-dicarbonsaure. F. 250—251°. Dimethylester, C,sH!l)0 4S. Zentimeterlange PriBmen 
aus A., F. 91°, Kp.ls 213—215°. — Anhydrid, C10H,O3S. Aus der Siiure durch 
Kochen mit Essigsaureanhydrid. Gelbliche Nadeln, F. 171°. — Thionaphthen-2,3- 
dicarbon-2-amidsaure, C10H70 3NS. Beim Eintragen des gepulverten Anhydrids in 
methylalkoh. NHS. Gleichzeitig entstandene 3-Amidsiiure bleibt beim Umkrystalli- 
sieren aus Eg. in den Mutterlaugen. WeiBe Niidelehen, F. 221° unter Aufschaumen. 
Durch HOFMANNscben Abbau und Erwiirmen der entstandenen Aminocarbonsiiure 
mit 20°/oig. HaS04 wurde in 55°/0ig. Ausbeute 2-Oxythionaphthen erhalten. — 
Analog liefert die 3-Amidsaure (zu Rosetten yereinigte Nadeln, F. 193° unter Auf- 
schiiumen) mit einer Ausbeute von 50% 3-Osythionaphthen. — Thionaphthen-2,3- 
dicarbonsaureimid, C10H,jO,NS. Aus den Amidsauren durch Erwarmen auf 200 
bis 220° und rasehes Ubertreiben im Yakuuin; Ausbeute 60—70%. Goldgelbe
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Blattchen aus der 10-fachen Menge Eg. oder der 20-fachen Mengc A., F. 236—237°. 
Entateht auch in ungenugender Ausbeute aus dem Anhydrid durch Erhitzen im 
NHj-Sirom oder Zusammensclimelzen mit Harnstoff. Beim IiOFMANNsehen Abbau 
und Zerlegung der Aminocarbonsiiure mit H 2S04 entsteht ausschlieBlieh 3-Oxythio- 
naphthen; Ausbeute 40°/0. (Ber. Dtach. Chem. Ges. 53. 1551—65. 18/9. [5/7.] W iBS. 
Lab. c!. Ges. f. Teerverwertung m. b. H. in Duisburg-Meiderieh.) R ic h t e r .

0. K ru b er, Biphcnylensulfid im Steinkdhlenteer. (Ygl. W e isz g e r b e r  und 
K r u b e r , Ber. Dtach. Chem. Ges. 53. 1551; vorst. Referat.) Aus Rohphenanthren 
mit l°/0 S lieB sich durch Erwarmen mit Eg. u. B aOs Biphenylensulfon abscheiden. 
Farblose Nadeln aus A., F. 229—230°. Biphenylensulfid, dessen Anwesenheit im 
Steinkohlenteer hierdurch bewiesen ist, liiBt sich leicht und glatt durch Dest. yon 
o,o'-Dioxydiphenyl mit P 2S6 darstełlen. Biphenylensulfon wird in der Kalischmelze 
glatt zu o-Oxydiphenyl aufgespalten. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 1566—67. 18/9. 
[5/7.] Wiss. Lab. d. Geś. fiir TeeryerwertuDg m. b. H. in Duisburg-Meiderieh.) Ri.

O ttokar Heise, Berlin-Schoneberg, Terfdhren zur Entfernung von Wasser aus 
starJc wasserhaltigem, rohem Generatorteer, dad. gek., daB der Teer gegebenenfalls 
nach vorherigem Erwarmen filtriert u. der filtrierte und gegebenenfalls abgekiihlte 
Teer mit knetenden, brechenden, schneidenden oder schlagenden Mitteln, vorteil- 
haft durch Drucken durch Siebe o. dgł. behandelt wird, worauf dann der Teer in 
fł. Zustande uber Ebenen, yorteilhaft schiefe Ebenen, oder drehende Trommeln ge- 
leitet wird. — Nur durch die Yereinigung dieser Mittel gelingt die Abscheidung 
des W., wahrend die Anwendung eines einzelnen Mittels ungenugend ist. (B .R .P . 
325157, KI. 12r vom 7/10. 1917, ausg. 8/9. 1920.) Sc h a r f .

Bubę, Vergasung und JEntgasung bituminoser Stoffe. Vf. behandelt zunachst 
die Mangel der Verff. zur Entgasung oder Yergasung bituminoser Stoffe mit Teer- 
gewinnung und entwickelt dann nach auBfiihrlicher rechnerischer Darlegung der 
einzelnen Rkk. eine neue Anordnung der Apparatur, bei der eine geregelte ab- 
gestufte Erhitzung unter Vermeidung von 0berhitzungen und bei Erzielung yon 
Ammoniakwasser ausreichender Konz. yorgesehen ist. In einem Schachtofen wird 
der bituminose Stoff auf Tellern durch Ruhrarme, die an einer senkrechten, im 
Inneren des SehachteB bewegten Welle sitzen, derart fortbewegt, daB er nach Uber- 
gleiten eines Tellers durch eine Óffnung auf den nachst unteren falit, um fort- 
sehreitend in Zonen regelmśiBig und feststellbar steigender Temp. zu gelangen. 
Der Schacht ist bis auf eine Zubringe- und zwei Abfuhroffnungen, die notigen Zu- 
fuhrleitungen fiir Dampf und Luft und die Abfiihrleitungen fiir die Teer- und 
Wasserdśimpfe und Gase geschlossen. Auf den unteren Tellern brennt das bitu
minose Materiał unter B. yon C03 aus. Die h. Gase erhitzen den Koks auf den 
nachsten Tellem so weit, daB das C02 teilweise zu CO reduziert wird. Auf den 
nachsten Tellern, auf denen die Gase durch Zusatz yon Gaswasserdampfen gekiihlt 
werden, findet Entgasung statt, -wahrend die oberen Teller der Trocknung dienen. 
Nach Bedarf wird entgastes Materiał yon einem der unteren Teller abgezogen, 
wahrend der Rest den letzteu Teller ais V e r g a s u n g s r i ic k s ta n d  yerlaBt. Aus der 
Teerbildungszone und aus der Trockenzone wird getrennt abgesaugt. (Braunkohle 
19. 201—6. 31/7. Halle a/S.) R o s e n th a l .

Th. L im b e rg , Neue Vorchlage zur rationellen Ausnutzung bituminoser nasser 
Braunkohle. Bei allen Destillationsprozessen bituminoser Stoffe (Leuchtgasgewin- 
nung, Kokerei, Schwelerei), bei denen die Warmeubertragung durch yon auBen 
hocherhitzte Schamottewande erfolgt, treten Zonenbildungen auf, ais dereń Folgę 
Zerss. yon Teerdampfen an den gluhenden Retortenwandungen unyermeidlich sind. 
Bei den Generatoren tritt ais weiterer Ubelstand die B. von nassen Kernschichten 
hinzu. Diese Ubelstande konnen nur yermieden werden, wenn man Entgasung u-
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Vergasung yollkommen trennt; es kommt also nur ein Z o n e n g e n e ra to r  in Be- 
tracht (Schwelgenerator D.R.P. Nr. 302 322, 303 954. 313 470, 322 640). D :e B. 
nasser Kurnschichten -wird dadurch vermieden, daB die 'Warmeubertragung durch 
neutrale HeiBgase erfolgt, und zwar bei Querdurchspiilung und unmittelbarer Ab- 
fuhrung der Destillationsprodd. im Entstehungszustande, so daB eine Verdunnung 
der Teerdampfe bewirkt wird, wodurch letztere vor Zera. geschiitzt werden. Die 
Vergasung des h. Kokses bietet relatiy geringe Schwierigkeit; sie erfolgt mit 
hohem thermiachen Wirkungsgrad im S c h la c k e n a b s tic h g e n e ra to r .  Yf. weist 
dies rechnerisch nach. (Braunkohle 19. 237—39. 21/8. 249—54. 28/8.) R o s e n t h a l .

W . L eichter-Schenk, Wege zur starkeren Heransiehung der Braunkohle. Die 
Rolibraunkohle und Braunkohlenbriketts lassen sich in viel stiirkerem MaBe ais 
bisher in Gasanstalten, ais Hausbrand, in Kleinbetrieben und zur Kesselfeuerung 
yerwenden. Allerdings ist bei Verteilung der Braunkohlen sowohl auf physi- 
kalisch - chemische Eigenschaften (W assergehalt, Bitumengehalt) wie auch auf
die rein mechanischen (Sortenfall) Riicksieht zu nehmen. (Braunkohle 19. 274 bis 
275. 11/9.) K o s e n e h a l .

G. A chilles, Die Ungleichfdrmigkeit des Wrasens beim Gro/Strockner der Pre/3- 
brawikohlenwerke. (Vgl. Braunkohle 18. 621; C. 1920. II. 570.) Da eine yoll-
stiindige Vordunstung in den Trockenapparaten bei Brikettfabriken ohne merk- 
lichen LuftiiberschuB nicht moglich ist, ein moglichst hoher Sattigungsgrad .des 
Wrasens also nicht erstrebt werden kann, muB veraucht werden, eine moglichst 
yollstandige Verdunstung bei moglichst geringem LuftiiberschuB zu erreichen. 
(Braunknhle 19. 261—64. 4/9.) ROSENTHAL.

G esellschaft fiir m aschinelle D rnckentw assenm g, Torfentwasserung. Er- 
widerung auf die Bemerkung L a n d s b e r g s  (Bayer. Ind.- u- Gewerbeblatt 106. 131;
C. 1920. IV. 487), daB das Verf. der Druekentwasserung wissenschaftlich noch 
nicht gekliirt sei. (Bayer. Ind.- u. Gewerbeblatt 106. 178—79. 21/8. Uerdingen.) Ne i .

B,ichard W en s, Pichelsdorf b. Spandau, und C arl B irk , Berlin-Friedenau, 
Vorrichtung zur Getcinnung von Torf, Ton o. dgl. Die Erfindung besteht in einer 
baulich gedrungenen Ausgestaltung der im einzelnen fiir diese Zwecke bekannten 
Maschinen, namlich des Eimerkettenbaggers zum Ausgraben der Piitten, des Bunken- 
riiumers und der Sohneckcnpresse. Zeichnung bei Patentschrift. (D.R.P. 325312, 
KI. 10 c vom 12/12. 1919, ausg. 11/9. 1920.) Sch a r f .

T heodor Otto F ranke, London, Entwasserungspresse fiir Torf, dereń Prcfi- 
zylinder samt dem vom Wasserdruckkolben unabhćingigen Prefikolben ausfdhrbar ist. 
Der auf einem fahrbaren Gestell angeordnete Zylinder, der in gesenkter Stellung 
gefullt wird, wird in der Presse zunachst durch Kupplung mit dem Wasserdruck
kolben in die Arbeitsstellung gehoben, worauf nach Verbinden des Zylinders mit 
dem Widerlager u. Losen der Kupplung das PreBgut zusammengepreBt wird. Zeich
nung bei Patentschrift. (D.B..P. 323360, KI. 10 c vom 18/10. 1912, ausg. 20/7. 
1920.) Sch a r f .

A braham  ten  Bosch, im Haag, Presse zum Entwassern von feuchtem Gut, 
insbesondere Torf «. dgl., dad. gek., daB der AuslaB aus einer oder einigen Spalten 
besteht, welche je mit der PreBkammer durch einen sich yom Kammerinnern zum 
Spalt allmahlich yerengenden Baum in Verb. stehen. — Wahrend man mit Filter- 
pressen nicht den gewiinschten Erfolg ersieht, erreicht man mit yorliegender Presse 
eine fast yollstandige Entwasserung des Gutes. Zeichnung bei Patentschrift. (D.R.P. 
324578, KI. 10 c vom 16/5. 1919, ausg. 31/8. 1920. Prioritat [Holland] vom 15/4. 
1919.) S c h a r f .

SchluB der Kedaktion: den 1. Noyember 1920.


