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(Techn. TeiL)

I. Analyse. Laboratorium.
Elem ente und anorganlsche Verbindungen.

P. Jo b  und G. TJrbain, Auffmdwng von maskierten Sćhwefelsaureionen in 
Komplexsalzen. Eine Unterscheidung zwischen freien und maskierten Schwefel- 
saureresten in Kompleisalzen mittels BaS04-Fallung ist nur sehwierig, da die 
BaS04-Fallung infolge des notwendigen Erwiirmens der Lsg. zu ełiergisch wirkt 
und beide S04-Reste ausfiillen kann. Durch Benzidinchlorhydrat, welehea man zur 
Ausfiillung der H4SO., in der Kalte anwenden kann, lassen sich aber die ionogen 
gebundenen S04-Reste von den innerkomples gebundenen leicht unterscheiden, da 
nur die ersteren ausgefallt werden. (C. r. d. l’Aead. des scienees 170. 843—45. 
6/4. [29/3.*].) J. Me y e r .

H erm an P a lm ę, Studien tiber die Zersetzung der Ubersćhwefelsiiure. Zur 
Unters. der Kinetik der Umwaudlung Uberschwefelsdure — y  Carosche Saure — >- 
J jO . hat Vf. die verschiedenen Verff. zur Best. der einzelnen Stoffe nachgepriift, 
um ein geeignetes Analysenverf. zu finden. Die von L e  Bl a n c  u. E ckardt 
(Ztschr. f. Elektrochem. 5. 355; C. 99. L 637) angegebene Methode zur Best. der 
Uberschwefelsdure ist vorziiglich; die von T a k u g i (Gazz. chim. ital. 32. II. 383; 
C. 1903. I. 616) mitgeteilte gibt .nicht so genaue Resultate. Bei der Best. der 
Carosćhen Saure nach V. B aeyep. u . V il l ig e k  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 34. 854;
C. 1901. I. 1138) brachtc Vf. eine Korrektion durch blinden Vers. an. Die jodo- 
metrische Best. des Ha0 3 kommt nur bei kleinem Fliissigkeitsvolumen in Frage. 
Die Best. kann in stark verd. Lsgg. ausgefubrt werden, wenn man anstatt mit 
Thiosulfat mit Natriumsulfit titriert. In Ggw- von CAEOscher Saure kann nun die 
Gesamtmenge von O nach diesem Verf. bestimmt werden. Die CAROsche Saure 
wird direkt von Natriumsulfit reduziert, dagegen wird tjbersehwefelsaure nur 
aufieret langsam angegriffen. — Auf Jodion wirkt die CAROsche Saure augenblick- 
iich, HjO, viel langsamer, aber scbneller ais Oberschwefelsaure ein. Durch ge- 
eignete Yerd. kann man die Geschwindigkeit weitgehend regulieren, mit der die 
letzten beiden Stoffe einwirken. Trotz der starken Yerd. wird sofort eine der Menge 
CAEOsche Saure aquivalente Jodmenge in Freiheit geaetzt. W enn man gleich 
nach dem Zusatz des K J die Zeit notiert, unmittelbar das J  mit ThioEulfat titriert 
u. die Zeit im Augeublick der Entfarbung wieder notiert (Chronoskop) u. ebenfalls 
die yerbrauchte Menge Titrierfl. abliest, so entspricht aiese 1. der von der C aro- 
schen Saure ausgeschiedenen und 2 . der walirend des notierten Zeitintervalls durch 
HjOj und Oberschwefelsaure in Freiheit gesetzten Jodmenge. Die Reaktions- 
geschwindigkeit der beiden Osydaiionsmittel ist am Anfange der Rk. konstant. 
Wenn mau nun die in einem gleichen Zeitintervall abgeschiedene Jodmenge nach 
der Haupttitration (eventuell mehrmals) bestimmt, erhalt man nach Abzug dieses 
Betrages yon der Jodmenge der Haupttitration die der CAR03chen Saure ent- 
sprechende Jodmenge. Hauptbedingung ist jedoch, da8 die Lsg. geniigend verd. 
ist. Die Korrektion sollte nicht mehr ais 0,3 ccm ł/io'n- Thiosulfat pro Minutę be- 
tragen. Bei der Unters. einer u. derselben Lsg. bei yerschiedenen Verdiinnungen 
wurden ubereinstimmende Resultate erhalten. In einer zweiten, grofien Probe fuhrt 
man die Best. von CAROscher Siiure und H20 8 durch Titration mit Natriumsulfit 
in der gleichen Weise aus. Man titriert dann zunachst: 1. unverandertes HsOs;
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2. daa der CAROschen Saure entgprecbende Jod; 3. das durch H20 2 ausgeschiedene 
Jod; 4. diejenige Jodmenge, die wahrend der Titration durch Uberschwefelsaure 
in Freiheit gesetzt wordeu ist. Diese letztgenannte Menge bestimmt man durch 
Nachtitrieren in der angegebenen Weise und zieht die dazu erforderliche Sulfit- 
menge von der bei der Haupttitration gefundenen ab. Damit ist die CAROsche 
Saure und die Summę von CAROscher Saure und H20 2 erflńttelt worden; H20 2 er- 
gibt sich aus der Differenz. — E s ist von Wichtigkeit, da£ das Thiosulfat kein 
Sulfit enthalt. — Die Oberschwefelsaure bestimmt man in einer dritten gleichen 
Probe, indem man die CAROsche Saure und das H20 2 durch Zusatz der eben nach 
angebrachter Korrektion gefundenen Sulfitmenge reduziert und die Uberschwefel- 
siiure mit dem Ferrosulfat-Permauganatverf. (L e B la n c  u . E c k a r d t ,  sielie oben) 
bestimmt. Das Verf. wurde an mit konz. H2S04 behandcltem Kaliumpersulfat 
gepriift."i

Zu den Unterss. iiber die Zers, der Oberschwefelsaure wurde in  konz. H2S04 
gel. Kaliumpersulfat yerwendet. Es mufi sorgfaltig auf die Abwesenheit katalytisch 
wirkender Verunreinigungen geacbtet werden. In Kolben aus Jenaer Glas traten 
et was grofiere 0-Verluste auf, ais in Quarzglas. Die Eesultate eind in Tabellen u. 
graphisch dargestellt. A us den k inetischen  Berecbnungen geht hervor, daB bei der 
Umwandlung Uberschwefelsaure — y  CAROsche Saure — >- H2Os beide Teilrkk. 
monomolekular yerlaufen. Die Geschwindigkeit beider Ekk. wird durch  die Konz. 
der H2SO< in gleichem Mafie beeinflufit. — Was die 0-Verluste bei den Verss. 
anbelangt, scheint Uberschwefelsaure oder Persulfat nicht. d irek t auf H20 2 ein- 
zuw irken, sondern ers t entsteliende CAROsche Saure unter O-Abspaltung. DaB die 
H2S04 erniedrigend auf die Z ersetzuD gsgeschw indigkeit w irkt, steht im Einklang 
mit den Angaben F r ie n d s  (Journ. Chem. Soc. London 89. 1092; C. 1906. II. 847). 
Ober die Zers. rein wss. Lsgg. von Uberschwefelsaure und Persulfaten miissen 
neue Yerss. angestellt ■werden. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 112. 97—130. 14/9. 
[26/3.] Stockholm, Chem. Inst. d. Hochsch.) J u n g .

W . D. Collins, U ber in Amerika hergesteUtc Reagenzien. Bericht iiber Rein- 
heitspriifungen bei Kaliumferricyanid, Methylorange und Schwefelsaure. Die An- 
forderungen wurden mit wenigen Ausnahmen erfiillt. Die von T il l m a n n s  (Ztschr. 
f. Unters. Nahrgs.- u. Genufimittel 20. 676; C. 1911. I. 347) angegebene Prufung 
auf HNOs mit Diphenylaminschwefelsaure gibt auch bei konz. H„S04 gute Eesul
tate. (Journ. Ind. and Engin. Chem. 12. 800—1. August. [31/3.] Washington, D.C. 
Bureau of Cheinistry des U.S. Dept. of Agriculture.) G r im m e .

E. Canals, Bestimmung von Calcium und Magncsium in Gegcnicart vcrschiedener 
Salze. (Vgl. C a n a l s , Buli. Soc. Chim. de France [4] 25. 655; C. 1920. II. 550; 
Q u a r t a r o l i , Gazz. chim. ital. 44. I. 418; C. 1914. II. 864.) Versctzt man eine 
Lsg. von Fe2(S04)3 und MgS04 mit Natriumphosphat und so yiel H2S04, dafi kein 
Nd. entsteht, fiigt darauf 3SH3 bis zur deutlieh alkal. Ek. hinzu und behandelt 
den Nd. mit Essigsiiure, so erfolgt eine vollige Auflosung des Mg nur dann, wenn 
die Konz. desselben eine gewisse Grenze nicht iibersteigt. Dasselbe gilt fur Ge- 
mische von MgS04 und Als(S04)3 und von Fe und Ca. Versetzt man jedoch mit 
NH, bis zur quantitativen Fallung und siiuert unter minutenlangem, heftigem 
Schiitteln mit Essigsaure an, so lafit sich eine v511ige Auflosung von Mg und Ca 
erreichen. Man kann daher unter den angegebenen Bedingungen Ca und Mg 
quantitativ von Al und Fe trennen. (C. r. d. l’Acad. des sciences 171. 516—18- 
13/9. [6/9.*].) E ic h t e r .

E dw ard  H. H a ll, Die Bestimmung von Nick cl in Stahl durch unmittelbare 
Titration. Man lost 0,5 g der Probe in 10 ccm konz. HC1, oxydiert mit 2 ccm konz. 
HNOs, setzt 35 ccm h. W. zu, kocht 2 Min. heftig und gibt 12 ccm Weinsaurelsg. 
(100 g in 200 ccm) und 8  ccm NH, (D. 0,SS0) zu. Die Lsg. soli noch sauer sein.
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Nach dem Abkuhlen gibt man in einen NESSLERschen oder MeBzylinder von 150 ccm 
Inhalt, fiigt 2 ccm eingestellte AgNOs-Lsg. (2 g in 1 1) und dann so viel NH, (D.
0,956) zu, bis der Nd. yerschwindet (Neutralitat), dann noch 1 ccm NH3 im Ober- 
scbuB und 2 ccm 2%ig. KJ-Lsg. Der dadurch gebildete Nd. wird mit eingeatellter 
KCN-Lsg. (6,7 g KCN und 1 g KOH in 11) in leichtem Uberschusse gel. u. durch 
vorsichtigen Zusatz der AgN03-Lsg. wieder hergestellt. Aus der verbrauchten An- 
zahl ccm KCN- und AgNOa-Lsg. ergibt sich der Gehalt der Probe an Ni. Die 
KCN-Lsg. wird am besten gegen einen Stahl mit bekanntem Ni-Gehalt eingestellt 
oder nach einer Best., wie oben bescbrieben, nach Zusatz einer gemessenen Menge 
einer bekannten Ni-Lsg. (Journ. Soc. Chem. Ind. 39. T. 253—54. 31/7.) Rt)HLE.

D. "W. Jones, Chemisches Blaitblci. Unter „chemischem Blei“ wird nachPERCY 
(Metallurgie des Bleies) verstanden: reinstes, d. i. weichstes Pb, das zur Herst. von 
Pb-Kammern am geeignetsten ist; bei seiner Darst. unmittelbar aus den Erzen ist 
es dauerhafter ais entsilbertes Weichblei. Neuerdings hat B a r r s  (Journ. Soc. Chem. 
Ind. 38. T. 407; C. 1920. III. 227) gefunden, daB eine Zunahme an Reinheit einer 
Zunabme an Widerstandsfahigkeit des Pb gegen Siiuren entspricht, empfiehlt aber 
einen Zusatz von 0,02—0,05% Cu zur Erreichung der hochsten Widerstandsfahigkeit. 
Von den verschiedenen Proben zur Priifung von chemischem Pb ist die Schwefel- 
saureprobe am gebrauchliclisten. Man stellt sie an, indem man ein Stuck Walzblei 
(1 Quadratzoll, Vis Zoll dick, entsprechend etwa einem Blatt von 4 Pfd. auf den 
QuadratfuB) mit 30 ccm 96%ig. H sS04 erhitzt, so daB die Saure 300l> in 5 Min. er- 
reicht. Geeignetes chemisebes Blei entwickelt. dabei G-asblasen bei 190—200° und 
zers. sich" bei 300—312°. Verschiedene metallische Verunreinigungen oder Zusatze 
beeintrachtigen die Widerstandskraft des Pb gegen H2S04; so ergaben mehrere 
Hundert Proben von P b , das nach dem Verf. von P a rk e s  raffiniert war und von 
englischen, spanischen, australischen und amerikanischen Erzen stammte, bei der 
H2S04-Probe: Gasentw. im Mittel bei 187° (146—212°), Zers. im Mittel bei 235° j 
(183—280°). Zur Priifung der Einw. solcher Verunreinigungen wurde ein nach 
einem Patente des Vfs. raffiniertes P b , das enthielt (%) Cu 0,0009, Bi 0,0007, Fe
0,0003, Ag 0,0005, Sb 0,0002, Zn 0,0019, Sn, As, Cd, Ni u. Co nichts, Mn Spuren, 
Pb aus der Differenz 99,9955, mit 0,005—0,08% Cu, Sb, Zn, P , Hg, Sn oder Bi 
yersetzt und der Einw. von HsS04 unterworfen. Danach ist Sb, wenn es in mehr 
ais den geringsten Spuren Yorhanden ist, und kein seineW rkg. aufhebender Zusatz 
(Cu) vorhanden ist, geeiguet, die Zers. des Pb durch HjSO* bereits bei 200° herbei- 
zufiihren. Auch Cu vermindert die Widerstandskraft gegen H2S04, fur chemisches 
Pb insbesondere liegt die gefahrliche Zone fur Cu zwischen 0,03 und 0,045%. Fur 
nach Pap.KES raffiniertes Pb ist Zusatz von Cu gunstig: 0,005% Cu zeigen ein An- 
steigen der Zersetzungstemp. von 23° und verhindern zugleich die Zers. des Pb zu 
PbS04; bei 0,03% Cu steigt die Zersetzungstemp. um 37°, und es nahert sich damit 
solches Pb chemischem Pb. Ein Zusatz von Cu zu reinem, chemischem Pb ist 
ohne bemerkenswerte Einw., die Feststellung von P e r c y  beruht wabrscheinlich 
darauf, daB aus reinen Erzen hergestelltes Weichblei etwa 0,01% Cu enthalt. Auch 
die anderen vorstehend genannten Metalle beeintrachtigen die Widerstandskraft des 
Pb gegen die Einw. der H 2S04 in mehr oder minder hohem MaBe. Wegen aller 
Einzelheiten vgl. das Original. (Journ. Soc. Chem. Ind. 39. T. 221 24. 31/7. 
[14/7.*].) R O h le .

L. B ertianx , Sćhnelle Bestimmung von Antimon in an firnom haltigem Blei. 5 g 
der Probe mit 10 g wasserfreiem K2S04 und 40 ccm konz. H3S04 liingere Zeit er- 
hitzen, ausgeschiedenen Schwefel entfemen, nach dem Abkuhlen yorsichtig mit 
200 ccm W. verd., nach Zugabe von 50 ccm EC1 und 2 Tropfen einer l% 0ig. Lsg. 
von Orange Poirrier unter bestandigem Biihren mit einer Lsg. von 5,7 g KMn04 
in 1 1 W  bis zur Entfarbung des Indicators titrieren. Eisentiter der Permanganat-
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lsg. X  1,0714 =  Antimontiter. Enthalt die Probe gleichzeitig Fe, welches bei der 
Best. mittitriert wird, so bestimmt man dasselbe nach der Titration eolorimetrisch 
mit Rhodanammonium. Man kann auch mit KBrOs-Lsg. (4,6343 g : 11 =  10 g Sb) 
titrieren, wobei die Entfarbung des Indicators ganz gleich ist, das gleichzeitig er- 
faBte Fe wird wie yorstehend eolorimetrisch, das As in einer Extraprobe durch 
Dest. bestimmt. (Ann. de Chim. analyt. appl. [2] 2. 273—78. 15/9. Zentrallab. der 
Fabriken der Comp. franę. des metaux.) G e im m e .

H. F. B radley , Sćhnelle Bestimnung von Jćleinm Mengen Kupfer mit der Jodid- 
methodc. Kupfersulfidnd. (hochstens 0,05 g Cu) chloridfrei waschen, anfeuchten mit 
neutraler, chloridfreier Zn(N03)s-Lsg. und gliihen. Warm in 1 ecm SCI (1 : 2) gel., 
neutralisieren mit 5°/0ig. KOH, ansiiuem mit Essigeiiure, zugeben von etwas Phos- 
phatlsg. und 2,5 g N aJ, dann in gewohnlicher. Weiae titrieren. (Journ. Ind. and 
Engin. Chem. 12. 800. August. [5/9.] Park City, Utah.) Gkimme.

H. B okem iiller, Sclmellmethode zur Bestimmung von Sylvin im Carnallit. 
Man stellt aus dem Carnallit eine Lsg. her, welche das gesamte MgCls , aber nur
einen Teil des Kieserits enthalt, bestimmt in dieser Lsg. MgO und S03, zieht das
zu SOB gehorige MgO vom Gesamt-HgO ab und berechnet aus dem gefundenen 
MgCl2 das KCi des Carnallits. Das uberschiissige KC1 ist Sylvin. (Kali 14. 264. 
1 /8 . ABchersleben.) Voi,habt).

Organische Substanzen.
J . J . Fox und M. F. B ar k e r , Die Untersuchung w id Zusammensetzung von ■ 

Kresylsaure. Vff. erortern Verff., nach denen die Mengen der 3 Kresole in der 
Kresylsćiure yergleichsw eise genau bestim m t werden konnen. Unter „Kresylsaure11 
werden die Teersauren yerstanden, die bis zu 210° sieden und dann bis zu 203° 
oder 204° mit einem guten Aufsatz nach Art des RASCHlGsehen noehm als fraktio- 
niert werden. Diese Fraktion en th a lt gew obnlich  w en iger ais 10°/o Phenol; bei
mehr wird die Best. des Phenols leicht um 2—3°/„ falsch; auf alle Falle kann der
Gehalt an Phenol durch Zusatz von m-Kresol unter 10°/o gebracht werden. Vff. 
stellten  sicb m-Kresol her 1. aus rohein m-Kresol nach RASCHIG durch Sulfonieren 
und Hydrolyse der Sulfosiiure; 2. aus Thymol durch Behandlung mit P 20 6 nach 
T iem a n n  und S c h o tt en  (Ber. Dtscb. Chein. Ges. 11. 769), und 3. aus m-Toluidin 
m it salpetriger Saure. Weiterhin zeigte sieh, daB E aschigs Nitrieryerf. fiir teeh- 
nische Zwecke genau genug ist; die Ausfiihrung des Verf. wird genau angegeben. 
Vff. selbst geben einYerf. zur Best. des m-Krcsols an, das auf der Bromierung in 
einem troekenen Losungsmittel, wie CC14, beruht; m-Kresol gibt dabei allein ein 
T ribrom id, Phenol und o- und p-Kresol nur Dibromide. Man behandelt dazu etwa 
1  g der Kresylsaure in einem gewogenen Kolben mit einer Lsg. yon Br-in CC14 
(200 g in 1 1) im Ubersehusse, erhitzt nach einigen Stdn. nichtiiber 50° im Wasser- 
bade, bis fast alles Br entfernt ist, destilliert bei etwa 30 cm Druck und unterhalb 
50° das Losungsmittel ab, trocknet und stellt durch Wagung die durch die Bro
mierung erzielte Gewichtszunahme fest. Die Bromide sind oberhalb 70° wabr- 
nehmbar fliichtig. Ein drittes Verf. zur Best. des m-Kresols ist das Verf. von D irz 
und Ced iy o d a  (Ztachr. f. angew. Ch. 14. 1050; C. 1900. II. 1165), das Vff. wegen 
seiner schnellen und leichten Ausfiihrbarkeit, trotz der Kritik yon R u ssig  u. F ort- 
m ann (Ztschr. f. angew. Ch. 15. 160; C. 1901. I. 646), durchgearbeitet haben und 
nach Beseitigung einiger Scbwierigkeiten in der Ausfuhrung neben den beiden 
anderen empfehlen. Nach Best. des Gehaltes einer Kresylsaure an m-Kresol und 
der D . 1515 der Kresylsaure sind die zur Berechnung auch des o- und p-Kresols 
notigen W e rte  yorhanden; einzige Voraussetzung ist, daB die D. eines Gemisches 
der 3 Kresole eine additiye GroBe bis auf die yierte Dezimale genau ist. Die Art 
der Berechnung an Hand yon Formeln und die Genauigkeit der erhaltenen Werte
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wird erortert. (Journ. Soc. Chem. Ind. 39. T. 169—72. 30/6. [10/5.] Government 
Lab.) EO h l e .

B estand teile von  P flanzen  und Tieren.
Em. B ourquelot und EL. B ridel, Nachweis und Charakterisierung der Glucose 

in Pflanzen durch ein neues biochemisches Yerfahren. (Journ. Pharm. et Chim. [7]
22. 209—15. 16/9. — C. 1920. II. 792.) R ic h t e r .

A. Desgrez und M. Polonow ski, Bestimmung der gesamten nichtaminicrtcn 
organischen Sduren des Harns. Nach Alkalisierung mit NasCOs wird der Harn 
(100 ccm) eingedampft, der Ruekstand innig mit Sand vermischt, der mit HaP 0 4 
in geringem UberschuB getrankt ist, und mit 1 °/0 A. entbaltendem A. ausgezogen, 
die ath. Lsg. mit Lag. von Ba(OH)2 ausgeschiittelt. Sowolil der dabei entstehende 
Nd. von unl. Ba-Salzen ais auch der Euckstand der durch C 02 von iiberschussigem 
Ba(OH)2 befreiten wss. Leg. werden getrocknet, gewogen, gegluht und wieder ge
wogen. Der Gliibriickstand aua der Lsg. wird ferner noch mit HC1 in Cbloride 
ubergefiihrt, die wieder gewogen werden, woraus man die Menge von urspriing- 
lichem Chlorid bereehnen kann. Aus den erhaltenen W erten liiBt sieh aucb das 
durehBchnittliehe Mol.-Gew. der Siiuren bereehnen. (C. r. d. 1’Aead. des sciences 
170. 1008—10. 26/4.) S p i e g e l .

Frenkiel, Bestimmung des Harnstoffs mit Xanthydrol. Vf. hat die Methode 
von F o sse  zur Harnstoffbest. mit Xanthydrol (C. r. d. l’Aead. des seienees 157. 
948; C. 1914. I. 189) kritisch durchgearbeitet. Xantbydrol kondensiert sich mit 
I-Iamstoff in saurer Lsg. zu Dixantfiylharnstoff oder Urein gemaB der Gleiehung: 

H-NH-CO-NH-H +  2[(C0Hł).,.CH.OH-O] =
O <  (CcH4)2 >  CII • NH • CO • NH • CH <  (C8H4)ł>  O.

Da das Verhaltnis Dixanthylharnstoff: Harnstoff =  420 : 60 ist, bo ergibt das 
Gewicht des erhaltenen Nd. :7  die Menge des vorhandenen Harnstoffs. 1. Bear. 
in H arn . 10 ccm Harn, verd. auf 100 ccm, werden mit 35 ccm Eg. gemischt und 
darauf 1 ccm 100/o'g.j methylalkoh. Xanthydrollsg. eingeruhrt. Yon 10 zu 10 Min. 
weitere 1  ccm Reagens einruhren. Nacb Geaamtzusatz yon 5 ccm 1 Stde. stehen 
lassen, abfiltrieren, mit 20 eem A. auswaschen, troeknen bei 100° und wśigen. Ge
wicht : 7 =  Harnstoff. Die Ausfuhrung der Best. wird nicht gestort durch die An- 
wcsenbeit von NHS, Methylamine, Guanidin, Kreatin, Kreatinin, Arginin, Glykokoll, 
Hippursiiure, Alanin, Leucin, Asparagin, Asparaginsaure, Glutaminsaure, Tyrosin, 
Harnsaure, Xauthin, Ei- und Bleialbuminoide, Gelatine, Fibroin. Pepton, Glycerin, 
Erythrit, Mannit, Glucose, Lavulose, Saceharose, Destrin, Mileh-, Wein- u. Citronen- 
siiure, Cyanamid, Dieyandiamid u. Dicyandiamidin. — 2 . B est. im B lu t. 20 ccm 
Blatserum werden durch Zusatz von 20 ccm einer Lsg. yon 2,71 g HgCI2, 7,2 g KJ 
und 66 ccm Eg. in 100 ccm W. enteiweiBt, 20 ccm Filtrat =  10 ccm Serum werden 
nach Zusatz von 20 ccm Eg. mit 2 ccm des Reagenzes yersetzt und der Nd. nach 
1 Stde. abfiltriert. — 3. B es t. in  m in e ra ls a u re n  L sgg . Tjfbersattigen mit NH8, 
Filtrat mit Essigsaure ansauern und wie oben weiter yerarbeiten. — 4. W ie d e r -  
g e w in n u n g  des X a n th y d ro ls .  Filtrate auf dem Wasserbade von A. u. Methyl- 
alkohol befreien, FI. mit Soda neutralisieren, mit Chlf. ausschutteln, Chlf. ver- 
dampfen, Ruekstand in der 1 0 -fachen Menge CHsOH gel., kann nach dem Filtrieren 
ais Reagens wieder benutzt werden. (Ann. de Chim. analyt. appl. [2] 2. 234— 39. 
15/8. [26/6.*] Compagnie de Saint-Gobain.) G r im m e .

M. Ń icolle, .E. Cesari und E. Debains, Studien uber die gegenseitige Fallung 
der Antikórper und der Antigene. II. M itte ilu n g . Antitoxisclic Sera. I. Mitt. 
vgl. Ann. Inst. Pasteur 34. 149; C. 1920. III. 64.) Wie mit einer bestimmten 
Kultur den Antitozingebalt von Antidiphtherie- u. Antitetanusserum (C. r. d. l’Acad. 
des sciences 169. 1433; C. 1920. II. 517), so kann man auch umgekehrt unter
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Verwendung austitrierter kraftiger antitorischer Seren den Texingehalt homologer 
Kulturfiltrate bestimmen. Zu. dem mit 3%  Salz versetzteu Serum fugt man 5/io 
Gelatine und yerteilt je  1 ccm in Rohrcben, bringt zum Erstarren und gibt dazu je 
1  ccm de8 zu untersuchenden Filtrats in steigenden Verdiinnungen. Nach 2 Stdn. 
bei Zimmertemp. wird abgeleaen. — Diasłasen und Antidiastasen fallen sich eben- 
falle gegenseitig aus, wie am gelatinelosenden Enzym des Pyocyaneus und dem 
damit von Kaninchen gewonnenen Serum fesgestellt wurde. (Ann. Inst. Pasteur 
34. 596—99. Sept.) S p ie g e l .

B. K. Boom und H. T. D eelm ann, Hat die vereinfachte Meiostagminreaktion 
( Wissing) Wert fur die Diagnostik maligner Geschwiirc? D ie von A s c o l i  (Miinch. 
med. W chschr. 1910; C. 1910. I . 1939) b ekann t gegebene E k . b a t bei der N acb- 
prufung von  67 Seris m it dem S talagm om eter von  T b a u b e  u . dem  Viscostagono- 
m eter von  T b a u b e  derartige E rgebnisse  gezeitig t, daB die Vff. der Rk. jed en  W ert 
fur d ie  D iagnostik  abspreeben  miissen. Ein spezifiseber EinfluB d er Krebserkran- 
kung  auf die O berflachenspannung des Serum s war n ic h t zu erkennen , da  d ie  ent- 
sprechenden  W erte  bei G esunden , Krebskranken u n d  anderw eitig  E rk ran k ten  in 
w eiten G-renzen sehw ankten . (N ederl. T ijdschr. Geneeskunde 64. II. 505—8. 7/S. 
[Jan .] A m sterdam , L ab . des A n to n i  v a n  L e e u w e n h o e k h u is .)  H a r to g h .

A. J. L. Terwen, E in  Apparat zur Bestimmung kleiner Mengen Harnstoff. Das 
Verfaliren nach Gleichung:

C0(NH2), +  3NaOBr +  2NaOH =  N, +  NasCOs +  3NaBr +  3HsO 
bedingt die Fehler, daB auch N R %-Salze, Kreatin, Harnsciure u. Oxyproteinsauren 
mitBromlauge N liefern konnen, und daB etwa 7% des N, in andere Verbb. iiber- 
gefiihrt, a ich. der gasanalytischen Best. entziehen. Fur viele klinische Zwecke ge- 
nugen relative Werte. Beschrieben ist ein App., in dem rasch hintereinander in 
drei Kolbchen zwei Parallelverss. u. ein Vers. mit bekannter Harnstoffmenge aus- 
gefiibrt werden konnen. Angebaut ist eine U-formige capillare Gasbiirette, die es 
gestattet, die Gasyolumina unter atmosphariseben Druck zu bringen. (Nederl. 
Tijdschr. Geneeskunde 64. II. S75—80. 4/9. [Juni.] Amsterdam, Klin. Lab. yonProf. 
R u it in g a .) H a k to g h .

H. A. Stheem an und A. K. W. A rntzenius, Das Stigma der Kalkarmut. Die 
bei yielen Kinderkrankheiten auftretende Korperschwache ist eine Folgę des Kalk- 
mangels. Bei der Blutkalkbest. mit 0,01 n. KMn04 ist zu beobachten, daB infolge 
der Permeabilitat der Erythrocyten der Gehalt von Blut und Serum bis zu 25% 
differiert, und daB das Serum bei der Blutgerinnung etwa 2,8% CaO verliert. Der 
n. CaO-Gehalt bei gesunden Kindern betragt ebenso wie bei vielen Warmblutem 
zwischen 12 u. 13 mg in 100 g Serum, so daB diese Zabl eine pbysiologische Kon
stantę zu sein scheint. Der Grenzwert der Rk. nach Ekb auf die Reizbarkeit peri- 
pherer Nerven durch den galyaniscben Strom liegt bei 11,6 mg CaO im Serum. 
Die Konstanz des CaO-Gehaltes scheint eine Funktion der Nebenschilddrusen zu 
sein. (Nederl. Tijdschr. Geneeskunde 64. I. 1030—39. 27/3 1920. [Okt 1919.] 
s’Gravenhaage, Kinderkrankenhaus.) Hap.tOGH,

H. A. Stheem an und A. K. W . A rntzenius, Ber Wert der Blutuntcrsuchung 
fiir die Beurteilung des Kalkstoffwechsels. Der Ausfall der Rk. nach E r b  ist ein 
sichererea Zeichen fiir das Kalkgleichgewicht des Korpers, ais der Ausfall der 
Blutkalkbest. (Ygl. S th e e m a n  u. A r n tz e n i u s ,  Nederl. Tijdschr. Geneeskunde 64. 
I. 1030; YOrst. Ref) In den Gewebefll. zirkuliert biologisch wirksamer u. unwirk- 
samer Kalk. Durch die n. HCl Abscheidung des Magens wird der Nahrungskalk 
in assimilierbare Form gebracht, so daB er durch den Dunndarm aufgenommen 
wird und in Form von 1. kohlensaurem Kalk durch das Blut dem Gewebe zu- 
gefuhrt wird: aktiye Form, die in den Zellen an EiweiB gebunden wird. Die eben- 
falls durch  das Blut befórderten Zellenabbauprodd. enthalten den physiologisch in-
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aktiven Kalk. Die Epithelkorperchen der Ntbensćhilddruse regeln die Calciólyse, 
ihre Entfernung yerursacht Kalkdiabetes. Ein n. CaO-Gehalt im Blut schlieBt 
daher eine negatiye Kalkbilanz nicht aus. Ein niedriger Kalkgekalt deutet stets 
auf Kalkarmut. Fur die P raiis gibt die galyanisehe Unters. der peripheren Nerven 
eindeutige Bilder; fiir wissenschaftliche Zwecke mtissen sich die Blutkalkbest. und 
die Priifung des Kalkstoffwechsels erganzen. (Nederl. Tijdsehr. Geneeskunde 64.
I. 1168—77. 3/4.1920. [Nov. 1919.] s’Gravenhaage, Kinderkrankenhaus.) H a e to g h .

J . H ekm an, Uber dic Methodik und klinisćhe Bedeutung der Komplement- 
bindungsreaktion bei Tuberkulosekranken. W irkt Menschenblut auf ein tuberkuloses 
Antigen (l°/oig- Lsg. yon Alttuberkulin Koch), bo w er den im Falle der Ggw. yon 
passenden komplementbildenden Antistoffen diese teilweise gebunden u. dadurch 
die hamolytische Wrkg. des betreffenden Serums auf Sehafsblut modifiziert. An- 
gewandt werden 1 . nicht inaktiyiertes Menschenblutserum, 2. 10°/oig. Suspension 
gewasebener roter Sehafsblutkorpercheń in 0,9°/0 NaCl, 3. l°/0ig. Alttuberkulin 
Koch, und 4. Reagens 0,1 g Casein, 0,250 g NajC03, 0,6 g NaCl, 100 g H ,0 . Trotz- 
dem die Mengen des Komplements und des hiimolytischen Amboeeptors nicht stets 
identisch sind, sind auf dem Wege klinisch bedeutungsyolle Resultate erzielt. 
Durch Ggw. des Caseins soli die nicht spezifische Bindung des Serums yermieden 
werden. DaB Yerf. yersagt bei beginnenden akuten Formen, bei sehr yorgeschrittenen 
Pallen mit groBer Allgemeinschwaehe u. bei Affektionen des Zentralneryensystema.

Angenommen wird, daB im Blute Tuberkuloser ein Ferment aus dem unschad- 
lichen Tuberkulin einen giftigen Stoff abspaltet, der ais Antigen wirksam ist. Vf. 
steht der Yaccinbehandlung der Tuberkulose und dem Yerf. von F k ied m a n n  skep- 
tisch gegeniiber. (Nederl.Tijdsehr. Geneeskunde64.I. 1612—25. 8/5. [Jan.] Rotterdam, 
Gemeindekrankenhaus.) H a r to g h .

(J. Fernandez, Uber die Diagnose der Tóllwut. Beschreibung des histologisch 
mkr. Nachweises der pathologischen Yeranderung im Neryengewebe (Naehweis der 
NEGElschen Korper) und biologische Yers?. an Kaninchen und Meerschweinchen. 
(Arch. Farmacologia sperim. 29. 170—76. 15/5. Palermo, Stadt. mikrograf. Inst.) Gu.

S. T . Bok, Der Cholesteringehalt im Luesreagens von Sachs & Georgi. Die 
wideraprechenden Ergebnisse mit diesem Yerf. erklaren sich dadurch, daB die ver- 
sehiedenen Laboratorien yerschiedene Mengen Cholesterin zum Herzextrakt zu- 
setzen. Die von yerschiedenen Rinderherzen gewonnenen Estrakte yerhalten sich 
abweichend. Ein Verf. zur Best. der giinstigsten Zusatzmengen wird beschrieben. 
(Nederl. Tijdsehr. Geneeskunde 64. II. 499—504. 7/8. [Mai.] Amsterdam, Psychiatr. 
u. Neurol. Klin.) H a e to g h .

II. Allgemeine chemische Technologie.
H. R ieg g e r, Uber ein neues Vakuunimanometer. Das vom Yf. konstrnierte 

Vakuummanometer von S ie m e n s  & H a l s e e  yerwendet dasselbe Prinzip wie das 
absolute Manometer von K n u d s e n . Bei sehr empfindlichen Instrumenten lassen 
sich nocli Drucke zwischen 10—6 und 10— 7 mm H g  ballistisch nach der Multipli- 
kationsmethode messend yerfolgen. (Ztschr. f. techn. Phys. 1. 16—19. Ausfuhrliches 
Ref. s. Physik. Ber. I. 577. Ref. G e iie t S.) PFLtjCKE.

F. G. D onnan und Irv in e  Masson, Die Theorie der Gaswaschturme mit Innen- 
packung. Vff. haben unter gewissen yereinfachenden Annahmen mathematische 
Ausdriicke abgeleitet, die ais yorlaufige Grundlage fur die esperimentelle Unters. 
der Umstande dienen sollen, die die Anlage und den Betrieb der Gaswaschtiirme 
mit Innenpackung beherrschen. Fur einen Sonderfall (Absorption nitroser Gase 
durch yerd. HNOs) haben P a e t i n g t o n  u. P a e k e e  (Joum. Soc. Chem. Ind. 38. 
T. 75; C. 1919. IY  821) bereits ahnliche Oberlegungen angestellt, die sich aber 
nicht yerallgemeinern lassen. Auf die Arbeit yon A b e n e y  u. B e c k e r  (Pb.ilos.
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Magazine [6] 38. 317; C. 1919. III. 1037) wird yerwiesen. Nach den Uberlegungen 
der Vff. hangt eine hohe absorbierende Wirksamkeit ab von einer groBen Be- 
riihrungsflache zwischen Gas und FI. und innerhalb gewisser Grenzen von einer 
hoheren gegenseitigen Bewegung yon Gas und FI. (Journ. Soc. Chem. Ind. 39. 
T. 236—41. 31/7. [3/5.*] London, Uniyersity College, Chem. Lab.) R u h l e .

Edm und A ltenk irch , Das Naćhfiillen von Salz. Die Konz. der fur Kiihl- 
zwecke benutzten Salzlsgg. wird durch Wasseraufnahme aus der Luft standig ge- 
ringer. Die Erhohung der Konz. geschieht in der Praxis in der Kegel durch Zu- 
setzen von Salz, wobei ein Teil der immer konzentrierter werdenden Lsg. im Ubei- 
fluB abliiuft, alao yerloren geht. Besser ist es, yorher so viel Lsg. abzuscliopfen. 
dafi durch die Salzzugabe das richtige Volumen wieder erreicht wird. Damit ein 
solchea Verf. leicht bewerkstelligt werden kann, teilt Vf. diesbeziigliche Formeln 
und danach berechnete Tabellen fur Clilornatrium- und Chlonnagnesiumlsg. mit. 
Dabei ist auch der Wassergehalt des kauflichen zuzusetzenden Salzes beriiek- 
sichtigt. (Ztschr. f. d. ges. Kiilte-Ind. 27. 8—13.) M eissner.’

M artin  Krause, Versuche an einer groflen Ammoniakkaltemasehine. An einer 
von der Firma A. Boksig, Berlin-Tegel, gelieferten, besonders groBen Maschinen- 
einheit auf dem Stadtischen Scblachthof zu Berlin wurden vier Versuchsreihen bei 
Soletempp. von —13 bis —27,75° mit bemerkenswerter Genauigkeit durchgefiihrt, 
wobei sich Leistungen yon 418000—179000 Cal. und Wirkungsgrade von 0,785 bis
0,63 gegeniiber einer yollkommenen NHS-Maschine ergaben. Znm SchluB wird die 
Frage des Warmedurcbganges im Yerdampfer erortert. (Ztschr. f. d. ges. Kalte- 
Ind. 27. 27—31. 35—38.) A l t e n k ir c h *

Edm und A ltenk irch , JReversiUe Warmeerzeugung. Zusammenfassender Bericht 
uber die modemen Bestrebungen maschineller Warmeerzeugung. Bei irreyersiblem 
Warmeiibergang bleibt die Warmemenge gleich. Bei reyersiblcm Warmeiibergang 
(Abwarmeheizung) nimmt sie ab. Bei reyersibler Warmeerzeugung wird sie stark 
yermehrt. Die einfachste Form der reyersiblen Warmeerzeugung ist die elektrisch 
angetriebene Kaltemaschine. Es folgen Unterss. iiber den Wirkungsgrad bei Kas- 
kadenschaltungen fiir hohere Temperaturdifferenzen. Sodann wird die Kombination 
einer Kaltemaschine u. einer Warmekraftmascliine nach dem System von Thomson 
und dem des Vfs. besprochen und an einigen praktisclien Beispielen erliiutert. 
SchlieBlich wird auf das groBe Gebiet der reyersiblen Warmeumwandlungen ohne 
sichtbareArbeithingewiesen. (Ztschr. f.techn.Phys. 1. 77—85.93—101.) Al t e n k ir c h .* 

A rth u r B. Lam b, W illiam  C. B ray  und J . C. W . F razer, Die Entfem ung  
des Kohlenmonoxyds aus L u ft. Das Problem der Absorption des Kohlenozyds er- 
fordert bzgl. des Absorptionsmittels die Erfullung folgender Bcdingungen: es muB 
bei 0° wirksam sein, sehr rasch reagieren, eine groBe „Kapazitat“ besitzen, bei 
unyorsichtiger Behandlung seine porose Struktur beibehalten und chemisch be- 
standig sein. V£F. untersuchte zunilchst die Moglichkeit, CO in Luft durch Er- 
zeugung yon Ozon unschadlich zu macben. Dies Verf. erwies sich ais aussichtslos, 
da die Ek. zwischen CO und 0 3 in stochiometrischem Verhaltnis (1 Mol. 0 3 auf 
1 Mol. CO) erfolgt; zur Eeinigung yon 100000 KubikfuB Luft mit ł/io°/o CO-Gehalt 
in 1 Stde. waren 200 Kilowatt elektrischer Energie pro Stunde erforderlich. Verss., 
die Oxydation yon CO durch Oj der Luft mit Palladium zu katalysieren, blieben 
infolge der Empfindlichkeit dieses Katalysators gegen Verunreinigungen erfolglos. 
Gelbes Quecksilberoxyd und Chromtrioxyd reagieren mit CO bei Zimmertemp. lang- 
Włin; ein Gemisch beider ist wirksamer ais eine dieser Substanzen. Eelatiy ain 
besten bewahrte sich eine Mischung aus 100 g Infusoriencrde, getrankt mit einer 
Lsg. von 100 g CrOs in 300 ccm W . und 5 g fein gemahlenem HgO, die zu einer 
Pastę eingedampft, mit Bimsstein oder dergleichen gemischt u. getrocknet wurde.
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— Silberoxyd reagiert mit CO bei Zimmertemp. bei geringer Konz. in Luft nicht 
raseh; bei 40—50° erfolgt energische Rk., die sich ohne weitere Wiirmezufuhr von 
aoBen fortsetzt. Besser ais Aga0  wirkt ein Gemisch von Ag20  mit Natriumperozyd, 
offenbar deshalb, weil letzteres das bei der Rk. gebildcte CO, bindet und so die
B. von AgjCOs yerhindert. — JodpentOxyd besitzt ein kraftiges Oxydationsvermogen 
gegeniiber CO, zumal in Gemischen mit S08 oder rauchender H sS04. Mit einer 
M. aus J j0 61 rauchender H2SO< uud Bimsstein (Schichtdicke 10 cm) konnte beim 
Durchleiten eines l% igen CO-Luftgemisehes (500 ccm pro Minutę und qcm Quer- 
schnitt) das CO zu 90—100°/o 2 Stdn. lang bei Zimmertemp. (und bei 0°) aus Luft 
entfemt werden. Gewiese Nachteile (SO.-B., Wanneentw. und Feućhtigkeits- 
absorption) hatten zur Folgę, daB die Anwendung dieses Gemisches ais Fiillmasse 
fur Gasmasken wieder aufgegeben wurde. Die grune Fiirbung, die bei der Einw- 
von CO auf das Gemisch von J s0 6, rauchender H8S04 u. Bimsstein („Hoólamitc“) 
auftritt, kann ais sehr empfindliches Reagens auf CO in Luft yerwendet werden. 
Mit Silberpermanganat reagiert feuchtes CO in einer Konz. von 1%  langsam; die 
0xydation verlauft aber sehr rasch und sogar explosionsartig bei Anwendung eines 
Gemisches von AgMn04 und festem CaCl2. Durch Zumischen von CaO liifit sich 
die Rk. sicher gestalten. Am best.en bewiibrte sich ein Gemisch von 85 Tin. 
AgMn04, 15 Tin. CaO und 15—20 Tin. CaC)2. — Weitere Veiss. wurden mit Ge
mischen von Metallosyden (Kupfer- und Silbcroxyd, Kupfer- und Kóbaltoxyd, 
Mangandioxyd und Silberosyd) angestellt. Ein Gemisch von 50%  MnO,, 30%  
CuO, 15% Co20 8 u. 5°/0 Ag20  („Hopcalite J ‘‘) reagierte bei 0° mit einem 0,2% igen 
CO-Luftgemiscli und bewiihrte sich, auch fabńkmaBig dargestellt, ais Fiillmaterial 
fur Gasmaskeneinsiitze. Da dic normale katalytische Wirksamkeit dieses Gemisches 
ein trockenes Gasgemisch voraussetzt, wurde ais Trockenmittel ein besonders her- 
gestelltes, granuliertes CaCl, vor dic Hopcalitemasse gescbaltet. Zur Herabsetzung 
der bei der katalytisehen Oiydation auftreteude Wiirmeentw. wurde zwischen CaCl2- 
und Hopealiteschiclit eine Lago Na2S20 s-5H20  eingelegt. Vff. beschreiben das 
E[erstellungsverf., die Untersuchungsmethoden und das Verh. der Hopcalitemasse 
niilier. (Journ. Ind. and Engin. Chem. 12. 213—21. Marz. [16/1.] Washington, 
!)• C. Am. Uuiv. Fixed Nitrogen Research Lab.) B u g g e .

I V .  Wasser; Abwasser.
B alfour B ram w ell, Anlage mcchanischcr Filtcr. Es werden die Vorteile der 

mechanischen Filter gegenuber den Sandfiltem bei der Wasserreinigung und 
-klarang erortert und der Betrieb der Filter, insbesondere dereń Reinigung be- 
sprochen. (Journ. Soc. Chem. Ind. 39. T. 232—33. 31/7.) RttHLE.

P au l E h ren b erg  und K a r l Schultze, Zur Frage der Poch Triiben-Schaden 
im Harz. Die Abwasser der Harzbergwerke, die sog. Pochtruben, bedingen an den 
Stellen, wo sich die Abfallstoffe zu Boden setzen, erhebliche Pflanzenschadigungen; 
an diesen Stellen gewaehsenes Futter wirkt haufig giftig. Die VfF. weisen nach, 
daB diese Schiidigungen nicht auf Pb, Cu oder Zn, sondern auf geringe Arsen- 
beimengungen zuriickźufuhren sind. Ais GegenmaBregel wird in erster Linie reich- 
liche Kalkzufulir empfohlen, um das As wl. zu machen; bei Krankheitserscheinungen 
an Tieren ist Yerabreichung von friseh'gefalltem Eisenhydroxyd angezeigt. (Mitt. 
der D. L. G. 41/42. 1919. Bied. Zentralblatt f. Agrik.-Chem. 49. 286—91. August- 
Ref. v. W ise ll , Gottingen.) V olhabd .

F ritz  H oyer. Jtcinigung der Abwasser. Eine kurze Beschreibung verschiedener 
VerfF. unter den Hauptgesichtspunkten: Uberfiihrung der Abwasser in einen ge- 
sundheitlieh moglichst einwandfreien Zustand; Ausnutzung aller noch darin ent- 
haltenen noch verwertbaren Stoffe; moglichst geringer Kostenaufwand bei mog- 
lichster Erreichung der beiden ersten Punkte. Die vollkommenste Reinigung ist
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das Rieselverfahren. (Allg. Ztschr. f. Bierbrauerei 11. Malzfabr. 48. 105 bis 
107. 7/8.) Ram m stedt.

F . D ienert, F. W andenbulke und M. Launey, Vber die Wirkung des akti- 
cicrten Sćhlammes. (Vgl. D i e n e r t ,  C. r. d. l’Acad. des scienees 170. 762; C. 1920. 
IV. 360.) ITm schnelle Reinigung des Abwassers zu erreichen, muB die zugesetzte 
Menge aktiyierten Schlammes ungefahr 7s seines Volumens betragen. Man erhalt 
dann schnell ein W ., das vom NH3 befreit ist u. nicht fault. Die Verminderung 
der Keimzahl scheint bei der schwankenden Zus. der Wasser sehr verachieden. 
(C. r. d. 1'Acad. des Sciences 170. 1089—92. 3/5.) S p ie g e l .

J . J . F ox  und A. J .  H. Gauge, Bemerkung iiber die Bestimmung von Teer- 
sauren der Abwasser von geteerten Straceń. Die Rk. nach M a s o n - J o n e s  beruht 
auf der B. eines Farbstoffs bei Zugabe von diazotierter Lsg. von Sjilfanilsaure zu 
dem teersiiurehaltigen W. (1 Tl. Teersśiure in 100000 Tin. W. ist Fischen ver- 
derblich). 100 ccm (oder weniger bei viel Teersiiure) des klaren W . werden in 
einem NESSLERschen Zylinder mit 5 ccm NaOH-Lsg. (8 °/0ig.) und 10 ccm der di- 
azotierteu Lsg. (5 Raumteile Sulfanilsaurelsg- [1,91 g in 250 ccm W.] versetzt mit 
1 Raumteile HjSO., [1 Tl. konz. HaSO^ +  3 Tl. W.] u. 5 Raumteilen NaNOa-Lsg. 
[0,85 g in 250 ccm W.]) versetzt. Bei Ggw. von Teersauren tritt Orangefiirbung 
ein, die an einer Kresollsg. gemessen wird. Diese besteht aus einem Gemiscłie 
von 5 ccm der starken Lsg. und 95 ccm destilliertem W .; die starkę Lsg. besteht 
aus einer Lsg. von 1 g der gemischten Kresole (35°/0 o-Kjresol, 40°/o m-Kresol und 
25°/0 p-Kresol) in 1 1. Zum unmittelbaren Vergleich der Farbtiefe dient ein Ge- 
misch aus 2 ccm der verd. Kresollsg., 5 ccm NaOH-Lsg. u. 10 ccm der diazotierten 
Sulfanilsaurelsg. Eingestellt wird durch Wechseln der Menge des zu priifenden 
W. Die R k. lafit noch weniger ais 1 Tl. Teersauren in 1 Million erkennen. (Jonrn. 
Soc. Chem. Ind. 39. T. 260. 16/8. [24/7.] Government Lab.) % RtłHLE.

YI. Glas, Kerami^; Zement, Baustoffe.
F. W eid e rt und G. B erndt, Die JEntspannungstemperatur des Glases. Ais Ent- 

spannungstemp. wird diejenige Temp. definiert, bei welcher die Beweglichkeit der 
Molekule so groB wird, d:iB die inneren Spannungen des Glases momentan ver- 
sehwinden (also die MAXWEŁŁsche Relasutionszeit sehr klein wird). Sie wurde an 
sechs Gliisern der Sendlinger optiachen Glaswerke (zwei Kron-, zwei Flint- und 
zwei Barionglaser) dadurch bestimmt, daB die Differenz der Brechungsindices des 
ordentlichen und des auBerordentlichen Strahles (welche ein MaB fiir die innere 
Spannung gibt) fiir gespannte Wiirfel vor u. nach der Abkuhlung von einer Reihe 
von Tempp. zwischen 200 und 600° gemessen wurde. Triigt man das Verhaltnia 
der Spannungen nach und vor der Kuhlung ais Ordinaten gegen die Ausgangs- 
tempp. ais Abszissen auf, so ergeben sich fur die einzelnen Glaser ahnlich ver- 
laufende hyperbelartige Kurven, die bei einer bestimmten Temp. (eben der Ent- 
spannungstemp.) scharf umbiegen und weiterhin horizontal yerlaufen oder (infolge 
auftretender Entglasung) sogar wieder ansfeigen. Die Lage der Knickpunkte er- 
wies sich ais unabhangig von der StiickgroBe u. innerhalb gewisser Grenzen auch 
von der Abkiihlungsart. Die Entspannnngstempp. werden nun mit der von SCHDLZ 
eingefiihrten Erweichungstemp. uud mit der ZsCHiMMERschen Kohasionstemp. yer- 
glichen. Erstere bedeutet diejenige Temp., von welcher aus man ein Glas min- 
destens abschrecken muB, damit seine innere Spannung unendlich groB wird; die 
Kohasionstemp. bezeichnet dagegen diejenige, bei welcher zwei Glasplatten an- 
einander fritten. W ahrend erstere eine Tein theoretische Bedeutung hat, ist diese 
noch eine Funktion der StiickgroBe, der Art der Oberflachenberiihrung und vor 
aUem der Erhitzungsdauer; fiir eine Zeit von 30 Min. fallen sie nahezu mit den 
Erweichungstempp. zusammen, wie an einer Reihe Jenaer Glaser gezeigt wird. Die
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Entspannungatemp. der Sendlinger Glaser derselben optiacheu Lage (u. damit auch 
angenahert gleicher chemiachcr Zus.) liegen etwa 70—110° tiefer ais die Erweichungs- 
temp. der entsprechenden Jenaer Glaser. — Fur dieselben Glaser der Sendlinger 
optiacheu Glaswerke wurden auch die Deformationstempp. bestimmt, d. h. diejenigen 
Tempp., bei welchen sich auf der polierten Flachę eines auf die Spitze gestellten 
und zur Hśilfte in Kieselgur eingebetteten Wiirfels von 25 mm Kante bei 6 Stdn. 
Erhitzungsdauer die ersten Eindrucke bildeten. Sie liegen im Durchschnitt um 30° 
tiefer ais die Kohasionstemp. u. bei den Flintglasern um 40—50°, bei den ubrigen 
4 Glasern um 70—110° hoher ais die Entspannungstemp. Nach wachsender De- 
formationstemp. ordnen sich die Glaser in derselben Reihenfolge wie nach wach
sender Entspannungstemp. Jene sind somit auch fur die einzelnen Glasarten 
charakteristisch, sind aber noch eine Funktion der Erhitzungsdauer u. der Stiick- 
groBe. So liegen sie bei 50 mm Kante (also 8-facher Masse) um 40—50° tiefer, 
wlihrend eine Vergro6 erung auf 75 mm keine Anderung mehr bewirkte. (Ztschr. 
f. techn. Phys. 1. 51—58.) B ernd t.*

Pyrexg las. Nach Mitteilung der „Corning Glass Worksl; in Corning, New York, 
aind die Konstanten: D. 2,25, Elastizitiitskoeffizient 6230 kg/qmm, Brechuugsindei
1,4754, linearer Ausdehnungskoełfizient (19—350°) 0,0000032, spez. Warnie 0,20, 
Warmeleitfahigkeit 0,0027, Erweichungstemp- 150°. Das Glas eignet sich zum 
Laboratoriumsgebrauch, z. T. auch zum Ersatz von Porzellan, ist sehr bestandig 
gegen schroffe Temp.-Anderuugen und sehr wl. in W. (Chem. Weekblad 17. 
465. 11/9.) H a r t o g h . -

C. L. H addon, Das Abbinden von Calciumsulfatzcmenten. Unterss. iiber das 
Abbinden von Gips nach dem Schrifttum u. vom Vf., insbesondere die Einw. der 
zum Anriihren des Gipses yerwendeten Mengen W. und von Salzen yerschiedener 
Art auf das Abbinden und die Zugfestigkeit. Die besten Ergebnisse werden er- 
zielt, wenn man den Gips zu einer steifen Pastę anriihrt u. dazu 3—5%’g- GipB- 
lsg. verwendet. (Journ. Soc. Chem. Ind. 39. T. 165—68. 30/6. [21/4.*].) RttHLE.

Orazio Łebuffat, U ber die Unmandlung von Quarz in Tridimit. V o rla u f ig e  
M itte ilu n g . Die bei der Herst. von Quarzziegeln durch Brennen yon Quarzit 
beobachtete B. yon Tridimit wird bedingt durch die Ggw. geringer MeDgen yon 
P3O5. (Giom. di Chim. ind. ed appl. 2. 437—38. August.) G e im m e .

Fabio F e rra ri, Ubcr die Analyse des Portlandzements. Man bestimmt den 
Gehalt an W. durch einstiindiges Trocknen bei 120°, den Gluhyerlust durch 
30 Minuten langea Gliihen yon 1  g im elektrischen Ofen bei mindestens 950°. Zur 
Best. der Gesamt-SiO, yerruhrt man den Gluhriickstand im Tiegel yoraichtig mit
4 ccm HN03 (D. 1,52), erwarmt im bedeckten Tiegel ł/« Stde. auf 100°, gibt 30 ccm 
HNOs-haltiges, sd. W. hinzu, kocht 8 —10 Minuten und filtriert, wascht mit sd. W. 
saurefrei, gluht 30 Minuten stark u. wiegt. Saures Filtrat nach Zusatz yon 10 ccm 
10%ig. Ammonnitratlsg. sd. mit uberschussigem COj-freien NH3 fallen, Nd. nach 
dem Absitzen abfiltrieren, mit sd. W. auswaschen, Nd. vom Filter mit w. verd. 
SNOs gel. in gleicher W eise mit NH8 wieder ausfallen, Nd. mit w. l%ig- 
Ammonnitratlsg. auswaschen und ais Fe20 3 -f- Al2Oa wiigen. Filtrat -j- Wasch- 
wasser auf 150 ccm konz. und sd. mit Ammonosalatlsg. ausfallen, 2 Stdn. bei 80° 
stehen lassen, Nd. nach dem Abfiltrieren mit w. Ammonoialatlsg. aus
waschen und noch feucht 1/a Stde. gliihen und wagen ais CaO. Filtrat mit HNO, 
ansauem, nach Zusatz yon uberschussigem Na-Phosphat sd. mit 80 90 ccm 10°/oig. 
NH, fallen und nach 1 Stde. abfiltrieren. Nd. in gewohnter Weise gliihen und ais 
MgłP30 7 wagen. Zur Best. der unl. Si03 gluht man 2 g 15—20 Minuten lang und 
behandelt in einer Porzellanschale wie oben, doch mit HC1 (D. 1,19). Unl. Ruck- 
stand 20 Minuten mit 150 ccm 3°/0ig. Sodalsg. auf 100° erhitzen, filtrieren mit verd. 
Sodalsg., dann mit W. alkalifrei waschen. Differenz zwischen Gesamt-SiO. und
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unl. Si02-1. oder gebundene SiO*. F e ,0B beatimmt man in der Halfte der HCl-Lsg. 
Zngeben von 10 ccm konz. HC1, verd. auf 200 ccm, oxydieren mit Cl-Wasser, 
tropfenweise einriihren von iiberschussiger frisch bereiteter, klarer, 6°/0ig. Ammonium- 
nitroBOphenylhydroiylaminlsg. in der Kalte, bis nach dem Ausfallen der ziegelroten 
Fe-Verb. ein weiBer, kryatalliniseher Nd. auftritt, 15—20 Minuten steben lassen, 
an der Pumpe mit salzsaurem W., dann mit W. saurefrei waschen, durch Behandeln 
mit NH, auf dem Filter in Fe(OH)3 umwandeln, mit W. auswaschen, trocknen, 
gluhen u. ais Fe30 3 wiigen. Die andere Halfte der HG1 Lsg. dient zur S03-Best., 
indem man zunachst nach dem Verd. auf 250 g 1 Stde. mit uberschiissigem NHg 
u. Ammoncarbonat erwiirmt, das Filtrat gegen Methylorange mit HC1 neutralisiert 
u. die S03 in gewohntcr Weise mit BaCL-Lsg. nach Zusatz von 1  ccm HC1 (D. 1,17) 
sd. ausfallt. (Giorn. di Chim. ind. ed appl. 2. 434—37. August Pisa. Chern. 
Prufungslab.) GRIMME.

VII. Dungemittel, Boden.
J . G. M aschhaupt, Untersuchungen uber dic Auflósungsschnelligkeit der Pfws- 

phorsaure des Thomasmelils und einiger anderer Phosphate bei kontinuierlicher Ex- 
traJction mit kohlensaurehaltigem Wasser. Es werden Thomasmehle, Knochenmehl, 
Floridaphosphat, Algierphosphat, Agriculturphosphat Ceres gepruft, auf Losungs- 
schnelligkeit der P20 6 bei kontinuierlicher und aufeinanderfolgender Eitraktion mit 
COa-haltigem W ., desgl. auf Citronensiiureloslichkeit nach W a g n e r . Hierbei er- 
geben aich einige Widerspriiche, da z. B. schwerlosliche Rohphosphate groBere 
Losungsschnelligkeit zeigen wie Thomasmehle von hoher Citronensaureloslichkeit: 
Yf. fordert daher zur Klarung dieser Frage neue Diingungsyerss., die allerdings in 
Sandkulturen gemacht werden miiBten, urn unbekanntc Faktoren auszuschalten. 
(Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen der Rijkslandbouwproefstations
23. 1919; B ie d . Zentralblatt f. Agrik.-Ch. 49. 324—31. Sept. Ref. C o n tz k n .)  V o l.

W ilhe lm  Schw arzenauer, Hannover, Yerfahren sur Yerhindcrung des Staubens 
ton Dungemitteln, insbesondcre Kalkstickstoff mittels durch Dcat. bituminoser Schiefer, 
Tone o. dgl. gewonnener Ole, dad. gek., daB die Ole zunachst mit sie leicht auf- 
nehmenden gepulyerten Stoffen yermiacht u. die erhaltene Mischung im Kalkstick- 
ttoff gleichmaBig yerteilt wird. — Ais Aufnahmegut zur Vormischung mit Ól wird 
zweckmaBig bituminoser Schiefer oder der bei seiner Dest. yerbleibende Riickstand 
yerwendet. (D.R.P. 304965, KI. 16 yom 2S/3. 1916, ausg. 30/9. 1920.) Ma i .

A ktiebo lage t N itrogen ium , Stockholm, UmruhrwerJceeug, insbtsondcn- fiir 
pulverformige Stoffe o. dgl., beispielsweise zum Umruhren der M. bei der Herst. 
von Kalkstickstoff' in Etagcnofen, mit an einer Platte o. dgl. angebrachten schrag 
ge8tellten und mit einer yertikalen, yorderen Schneidkante yersehenen Bliittern,
1. dad. gek., daB die hintere Kante der wirksamen Yorderflache spitzwinklig zur 
Befestigungsplatte geneigt ist, so daB die Blatter die M. pflugscharartig durcli- 
graben und sie gleichzeitig yorwarts schieben konnen. — 2 . desgl. nach 1 , dad. 
gek., daB die Blatter an ihrer Ruckseite nach der Befestigungsplatte hin ab- 
geschragt sind. — 3. desgl. nach 1, dad. gek., daB die Blatter an jeder Seite der 
Mittellinie des Umriihrwerkzeuges wie Spiegelbilder yoneinander angeordnet sind. 
um dadurch sonst an dem Werkzeuge entstehende seitliche Drucke aufzuheben. 
Zeichnung bei Patentschrift. (D.R.P. 325152, KI. 12e yom 26/5. 1916, ausg. 
9/9. 1920. Schwed. Prioritat vom 20/3. 1916.) S ch a b f .

A. S tutzer, Die Verhinderung der Verfluchtigung von Ammoniakstickstoff durch 
Chlorcalcium. DaB Konseryierungsyermogen yon CaCls fur NH3 Verbb. wird ge
pruft und featgestellt, daB in der Jauche N-Verluste yermieden werden, wenn man 
auf ein Teil Jaucben-N 6 Teile CaClj einwirken laBt; es bildet sich NH4C1 und



1920. IV. v m .  M e t a l l u b g i e ;  M e t a l l o g b a p h i e  d sw . 6 4 5

CaCO„. (FOt ilin s  Landw. Ztg. 6 8 . 59—63. B i e d . Zentralblatt f. Agrik.-Ch. 49. 
321—24. Sept. Eef. G-. Me t g e .) V o lh a k d .

P. W ag u et, Einigc Bemerkungen von Gegenwartswert uber die chemischen 
Diinger. Ala BeschluB der friiheren Auafiihrungen (Eey. dea produita chim. 23. 
151; C. 1920. IV. 364) werden noch die Diinger tieriachen Ursprungs, die radio- 
aktiycn Diinger, ihre Herat. und Anwendung, und neue Anschauungen iiber die 
Diiugerwrkg., den Reichtum dea Bodena an Niihratoffen und ans den dargebotenen 
Auafiihrungen zu ziehende Schlusse wirtschaftlicher Art erortert. (Rev. des produita 
ihim. 23. 401—4. 31/7. Beauvaia, Inst. Agricole Intern.) EOhle.

A schkenasi, Berlin, yerfahren zur Befreiung von Wohn-, Spcicher- und Gc- 
werberdumen von Schwaben und anderem TJngeziefer, gek. durch die Anwendung 
von pulyerformigen, sauren Fluoriden dea Kaliuma, gegebenenfalls in Miachung 
mit anderen Stoffen. (B.B.P. 326325, KI. 451 vom 24/9.1919, ausg. 21/9.1920.) Ma i .

Guido Ajon, Uber eine volumetrische Kalibestimmung und ihre Anwendung in 
der Diingemittelanalyse. 25 ccm einer 2°/0i g. KC1-, bez w. KsS04-Lsg. werden im 
200 ecm-Erlenmeyer unter Umriihren mit 50 ccm 2-n. Wcinsiiurelsg., dann mit 
25 ccm 1/s-n. NaOH yersetzt. 5 Minuten ruhren, unter Weiterriihren zugeben von 
25 ccm A. (96°) und 6— 8 Stdn. stehen lassen. Filtrieren durch ein sog. Barytfilter 
(Db e y e b h o f f , Dresden Nr. 400) von 9 cm Durchmesaer, neunmal mit neutralem A 
auawaachen mittels Dekantieren, Nd. in Fallungskolben unter Umriihren mit 
1/xo"n- NaOH (alkoh.) his zur alkal. Ek. (Phenolphthalein) yersetzen, 5 Minuten 
stehen lassen, Botung darf nicht yerachwinden, bis zur Lsg. des Nd. mit wss. 
'/ 10-n. NaOH yersetzen und mit 7io-n- HC1 zurucktitrieren. Verbrauchte ccm 
NaOH X  0,00471 =  K ,0 . (Giorn. di Chim. ind. ed appl. 2. 422—26. August. 
Accreale. Chem. Lab. der Station fiir Citronen- u. Fruehtkultur.) G k im m e .

C atharina Lubsen, E. H. S a lte t und L. K. "Wolff, Uber die Anwendung der 
Blausaurc ais insektentotendes Mitłel. Die hollandischen Erfahrungcn decken sich 
mit den in Deutachland und Nordamerika gemachten. Daa zum Nachweis von 
HCN benutzte Eeagenspapier mit Cu-Acetat u. Benzidin in Eg. muB jeweils friach 
hergestellt werden. (Nederl. Tijdschr. Geneeakunde 64. I. 881—87. 13/3. [Jan.] 
Amsterdam, Hygien. Lab. d. Uniy.) H a r to g h .

VULl. Metallurgie; MetallograpMe; Metallyerarbeitung.
Cecil H. B esch, Einige Eigensćhaften von 60: 40 Messing. Legierungen 

der Zus. 70°/0 Cu u. 30°/o Zn bestehen aus einer homogenen festen Lag., dem 
a-Bestandteil, dessen schatzbarste Eigenschaft eine grofle Zahigkeit (ductility) ist, 
die starkę k. Bearbeitung ohne ZerreiBen ermoglicht. Dagegen kann Messing dieser 
Zus. ohne groBe Schwierigkeiten nicht bei Eotglut gewalzt werden. Mesaing der 
Zus. 60 Cu u. 40 Zn hat ein doppeltes Gefuge; ea beateht aua dem a-Beatandteile 
des Messinga 70 : 30 und dem /9-Bestandteile, gleichfalls einer featen Lag., dereń 
Verhaltnis von 0—1 zunimmt in dem MaBe, wie der Gehalt an Zn um 36,5 auf 
46,5% steigt. Dieser (S-Bestandteil ist bei hohen Tempp. sehr plaatisch u. nimmt 
mit der Temp. zu, ao daB es moglich ist, Legierungen dieaer Art bei Eotglut oder 
dariiber zu bearbeiten (walzen, stanzen, pressen usw.). Bei geniigend langaamem 
Abkiihlen auf gewohnliche Temp. stellt aich das n. Verhaltnis (3 : a  wieder ein, 
so daB solehes h. bearbeitete3 Messing nach dem Abkiihlen auch gut k. bearbeitet 
werden kann. Vf. hat mit seinen Unterss. beabsichtigt, die Uraachen fiir dieae 
bemerkenswerten Unterschiede beiderlei Legierungen zu erforachen. Untersucht 
wurden 17 Legierungen mit 49,16—64,13°/o Cu, 34,67—49,78% Zn, Spuren 
bis 0,62% Sn, 0,03—0,50% Fe, 0,09—1,9970 Pb, eowie wechselnd kleine Mengen 
Mn, Al u. Ni. Die Anstellung u. die Ergebnisae der Verss. zur Featstellung der 
mechanischen Eigensćhaften dieser Legierungen werden erortert und mehrere
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Mikrophotographien des Kleingefuges gegeben. Hierzu vgl. Original. Es ergibt 
sich, daB eine Legierung, die aus feinen, faserigen K-Krystallen und verhaltnis- 
miitJig wcnig ^-Krystallen besteht, am geeignetsten fiir die meehanische Bearbeitung 
ist. Messing, das auch nur ganz geringe Mengen des auBerordentlich harten und 
sproden ^-Bestandteils entkalt, ist sehr sprode und bricht durch einen leichten 
Seblag. (Journ. Soe. Gbem. Ind. 39. T. 216—21. 31/7. [14/7.*].) ROh l e .

W illiam  Owena, DrucJcfestiglceit von Messing. Es werden die Ergebnisse von 
Unterss. iiber die Druckfestigkeit von Messing yerschiedener Zus., in Tabellen und 
Kurvenbildern zusammengestellt, mitgeteilt u. naher erortert. (Metal Ind. [London] 
17. 1 0 1 -4 . 6 /8 .) D it z .

R o b ert J . A nderson, GufSwarcn aus Almiiniumlegierungen. Gaseinschlusse, 
Porositat und sonstigc Fehler. Nach allgemeiner Erorterung der Faktoren, welche 
das Auftreten von Peblem beim GieBen von Aluminiumlegierungen bewirken, 
und der Natur der Gase, welche in den Hohlraumen enthalten sind, wird die 
Erstarrung von fl. Metallen im allgemeinen besprochen und auf die besonderen 
Verhiiltnisse beim Stahl hingewie3en. AnscblieBend daran werden die Wrkg. der 
GieBtemp., der Methode des Schmelzens, der Gesehwindigkeit des Schmelzvorganges, 
der Form der Gusse, der Zus. des Al und der stattfindenden Oxydation des Al 
auf das Auftreten der verschiedenen Fehler behandelt und hierauf eigene Yerss. 
mit einer Legierung aus 92% Al und 8 “/<> Cu mitgeteilt, die zu folgenden Ergeb- 
nissen fiihrten: Die Anzahl der Gasblasen ist vón der Gie8 temp. abhiingig; je 
boher die GieBtemp. ist, desto mehr Gaseinschlusse wurden beobachtet, und um so 
feblerhafter wurde der GuB. Je hoher die Temp. war, auf welche die Charge in 
den Ofen erhitztzt wurde, desto mehr Fehler treten in den erhaltenen Giissen auf. 
Ebenso war der Grad der Fehlerhaftigkeit des Gusses eine Funktion der Schmelz- 
dauer. Je langer eine Schmelze im Ofen yerblieb, um so schlechter waren die 
GiisBe. Die Temp. im Ofen soli also mogliehst niedrig gehalten, der Sehmelz- 
vorgang mogliehst rasch durchgefiihrt werden, die Charge, sobald sie geschmolzen 
ist, yergossen werden. Auch soli bei niedriger GieBtemp. gearbeitet werden. Eine 
pyrometrische Kontrolle ist fiir die GieBereiprasis empfehlenswert. (Metal Ind. 
[London] 17. 127—29. 13/8. 146-49. 20/8.) D it z .

Thom as H. A. E astick , Einrichtung von Schmelzofen fiir eisenfreie Legierungen. 
(Metal Ind. [London] 17. 149—51. 20/S. — C. 1920. IV. 471.) D it z .

W iirttem berg ische M eta llw aren fab rik , Geislingen a. S t, Vorrichtung zum 
oxydfreien Gliihen von Metallgegenstunden. Ein oder mehrere durch den Gliihraum 
gefuhrte Muffelrohre sind je  am Auftragsende mit einem nach abwiirts gelcehrten, 
in eine FI. getauchten Endstiick versehen, derart, daB die zu gluhenden Gegen- 
stiinde durch einen auBerhalb ausgefiihrten Druck durch die Rohre hindurchgefiihrt 
werden konnen. (D.E.P. 325542. KI. 18c vom 17/2. 1917, ausg. 18/9. 1920.) M ai.

R ich a rd  B eaum ont Thom as, London, H u b ert Spence Thom as, Llandaff, 
und W illiam  R o b e rt D avies, W hitechurch, Glamorganshire, Wales, Yorrićhtung 
zum Hindurchfuhren der metallisch zu uberziehenden Bleche durch die verschiedenen 
Reinigungs- w id Metallbader. Es ist ein hin u. her schwingender Abhebearm vor- 
gesehen, welcher die Bleche nacheinander einzeln yom Stapel abnimmt und auf 
eine mit Rollen ausgestattete Rutsche zur Einbringung in die erste Badmulde fordert, 
worin durch einen im Kieise entsprechend dem Muldenboden gefiihrten Sektor- 
anschlagarm das Blech yorwiirts bewegt wird, bis es jenseits in aufgeriehteter Lagę 
aus dem Bade heraustritt und yor ein schwingbares Widerlagsglied gelangt, um 
durch den AnstoB desselben zufolge Weiterdrehung des Sektoranschlagarmes zum 
Abgleiten in das nachste Muldenbad gebracht zu werden, aus welchem es femer 
durch einen in Kreiafiihrung bewegten Anschlag wiederum auf eine Uberleitrutsche
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abgelegt und zum Metallbade weitergefiihrt wird. (D.R.P. 325746, KI. 48 b vom 
10/12. 1914, ausg. 21/9. 1920. Brit. Prioritat vom 9/12. 1913.) Ma i .

Jo h n  R a th jen , Otteusen-Altona, Yonichtung zum Ycrspritzen gesćlmolzenen 
Metalte durch gasformige Druckmittel unter Verwendung elektrischer Widerstands- 
erhitzung nach Pat. 318620, dad. gek., daB der eine der Pole, zwischen denen die 
Sehmelzung crfolgt, von einem Draht o. dgl. aus dem zu schmelzenden Metali ge- 
bildet wird, der gegen den zweiten Pol derart vorgeschoben wird, daB sein Ende 
stets mit diesem zweiten Pol in Beriihrung bleibt, wiihrend der zweite Pol derart 
beweglich angeordnet ist, daB die Beruhrungsstelle standig wechselt. (D.R.P. 326224, 
KI. 75c vom 9/9.1916, ausg. 25/9.1920: Zus.-Paf. zu Nr. 318 620; C. 1920.11.644.) Mai.

Die M etallfarbung  des Kupftrs und der Kupferlcgierungen. (Vgl. Metali 
1920. 118. 132; C. 1920. IV. 390.) Bei der Griinfarbung des Cu, meiat Antik- 
patina genannt, handelt es sich hauptsiichlich um basisches, kohlensaures Cu und
basisches Kupferchlorid; ersteres ist mehr blaugriin, letzteres gelbgriin. In einer
Tabelle ist eine grofiere Anzahl von Rezepten fiir die Erzielung solcher Griin- 
farbungeu zusammengestellt. AnschlieBend daran werden nach kurzer Erorterung 
der Natur u. des Gefiiges der Legierungen die wichtigsten Kupfer-Zinn-Legierungen 
ihrer Zus. und ihren Eigenschaften nach besprochcn, hierauf yerschiedene Cu Zu- 
Legierungen, verschiedene Kunstbronzen, die Aluminiumbronze, sowie gewisse ost- 
asiatischc Bronzen, wobei die Zus. dicser Legierungen und ihr Verhalten bei der 
kunstlicben Farbung erortert wird. Zn- u. ein Pb Gehalt begiinstigt vielfach die 
kiinstliche Farbung der Bronzen, beeintriichtigt aber bei Oberschreitung einer ge- 
wisser Grenze die B. einer sehonen, glatten und leuchtenden natiirlichen Patina. 
Solche Legierungen werden schwarz und rauh unter der Einw. der Atmospharilien. 
Auch das im Haudelskupfer haufig yorkommende As begiinstigt das Schwarzwerden 
der Bronzen. (Metali 1920. 201—4. 10/8. 215—17. 26/8.) D it z .

Die H erste lln n g  von E m aillew aren . III. (Vgl. Metal Ind. [London] 16. 
465. 485; C. 1920. IV. 292.) Es werden das Aufbringen der Grundmasse, die 
apparativen Eiimchtungen und besonders die Bauart der Ofen in den Emaillier- 
raumen und die Art der Aufbringung der Emailleschichten besprochen. (Metal 
Ind. [London] 16. 505—9. 25/6.) D it z .

A lbert Sommer, Sonneberg, Sachs.-Meiningen,Brennofen, inslesondere Emaillier- 
ofen, mit indirekter Beheizung durch Kanalsteiuziige im Brennraum. Es sind langs 
der Seitenwandungen und des Deekeugewolbes des Ofens mit Abstand von diesen, 
rechtwinklig zum Feuerkanal, Kanalsteine wagerecht mit Abstand iiber- und gewolbt 
nebeueinander oder im Profil des Brennraumąuerschnittes laufend, senkrecht mit 
Abstand nebeneinander yerlegt, derart, daB sie die ihnen von den Heizgasen zu- 
gefiihrte Hitze von vom nach hinten leiten und sie von allen vier Seiten an den 
Brennraum abgeben. (B.R..P. 325747, KI. 48c vom 15/12.1918, ausg. 21/9.1920.) M ai.

R. B. H nssey, Metallspiegel fur Scheinwerfer. Die Heratellung von Metall- 
spiegeln ais Ersatz fiir versilbcrtes Glas. Ein Verf. zur Herst. solcher Spiegel, auf 
den Lynnwerken der General Electric Company (U. S. A,) ausgearbeitet, wird kurz 
beschrieben. (Metal Ind. [London] 16. 511—12. 25/6.) D it z .

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.
C. H arries, Zur Geschichte des syntlietisćhen Kautschuks. Antwort an H ofm ank  

(Ztschr. f. angew. Ch. 33. 77; C. 1920. IV. 8 8). (Ztschr. f. angew. Ch. 33. 226-27.
21/9. [21/8.] Berlin-Grunewald.) JuNG-

Ju n ia s  D. E dw ards und S. F. P ick erin g , Durchlassigkeit von Kautschu/c 
fiir Gase. I. u. II. Nach Besprechung des Permeabilitiitsprozesses werden die 
Methoden und App. zur Best. der Permeabilitdt beschrieben, die Beziehungen 
zwischen der Permeabilitat u. der Zus. des Kautschuks, der Dicke desselhen, dem
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Druck und der Temp. an Hand von Kuryenbildern erortert. Feroer werden die 
Ergebnisse von Verss. iiber die Permeabilitat des Kautschuks fiir 0.t , N s , Argon, 
L u ft, G0it He, N 3 3, Athylchlorid, Methylehlorid und Wasserdampf, in Tabellen 
zuaammengestellt, mitgeteilt. Die Permeabilitat des K au tseh u k B  ist abhangig yon 
seiner Zus., Vorbehandlung und der Art der Vulkanisation. Die Permeabilitat fiir 
verschiedene Gase ist direkt proportional dem Partialdruck und abhangig von der 
Dicke des Kautschuks. Fiir Hs ist die Permeabilitat umgekehrt proportional der 
Dicke des Kautschuks, fiir C02 ist sie bei 100° etwa 70 mai so groB, fiir H3 etwa 
22-mal so groB ais bei 0°. Die relatiye Permeabilitat ist (Ha =  1 ) fiir Na 0,16, 
Luft 0,22, Argon 0,26, Oa 0,45, He 0,45, CO, 2,9, NH3 6,0, Methylehlorid 18,5, 
Athylchlorid 200,0°. Die Permeabilitat fiir Wasserdampf ist etwa 50-mal so groB 
ais die des Wasserstoffs. (Chern. Metallurg. Engineering 23. 17—21. 7/7. 71—75. 
14/7. U. S. Btireau of Standards.) D itz .

H enry  P. Stevens, Die Erhaltung von vu,lkanisiertem Gummi. Verss., die naher 
besproehen werden, ergaben, daB Lagern in mit Feuchtigkeit oder Petroleum ge- 
siittigter Luft erhaltend auf yulkanisierten Gummi wirkt. Selbst iiberarbeiteter 
Gummi kann dadurch bei tropischer Temp. 6—7 Monate erhalten werden. Der 
Acetonauszug nimmt dabei nicht zu (keine Osydation u. Zera.), dagegen sehreitet 
die Naehyulkanisation weiter vor. Da die Oxydatiou weieli yulkanisierten Gummis 
umso schneller vor sich geht, je hoher der Koeffizient ist u. von einer Zunahme 
des Koeffizienten begleitet ist, und da verdorbener yulkanisierter G-ummi in Aceton
1. wird, so sollte in solchen Fiillen der kombinierte S oder der Koeffizient auf das 
Gewicht des Stiickes naeh dem Ausziehen mit Aceton bezogen werden. (Journ. 
Soc. Chern. Ind. 39. T. 251-53.) RUhle.

Jo h an n  F ranęois B artho ld  v an  H asselt, Rotterdam, Verfahrtn xur Be- 
sehleuyiigung der Vulkanisation von Kautschuk, darin bestehend, daB ais Beschleu- 
niger Doppeherbb. von Nitrosodimethylanilin oder dessen Homologen mit aroma- 
tischen Basen yerwendet werden. — Ais Beispiele sind angefuhrt die Doppelyerbb. 
aus 2 Mol. Nitrosodimethylanilin mit 1 Mol. Anilin , F. 93°, mit 1 Mol. Dimethyl- 
anilin, F. 84°, mit 1 Mol. o-Toluidin, F. 72°, mit 1 Mol. Diphenylamin, F. 61°, mit
1 Mol. p-Phenyletidiamin, F. 121°, und mit 1 Mol. a-Naphthylamin, F. 82°; die 
Verbb. krystallisieren aus A. (D.R.P. 325306, KI. 39b vom 5/1. 1919, ausg. 8/9. 
1920. Holland. Prioritiit vom 8/5. 1918.) M a i.

F ranz Clouth, R hein ische G am m iw aarenfabrik  m. b. H., Koln-Nippes, Ver- 
fahren zur Herstellung von plastischen, gummiahnlichcn Hassen aus Celluloseestern 
unter Zusats von Weichmachungsmitteln. Es werden an Stelle des gemśiB dem 
Hauptpat. benutzten Anthracenols andere hoclisiedende Teerolc, z. B. Kreosotol, yer
wendet. (D.R.P. 324944, KI. 39b yom 18/12. 1917, ausg. 4/9. 1920: Zus.-Pat. zu 
Nr. 319723; C. 1920. IV. 19.) Ma i .

XV. Garungsgewerbe.
L eonhard  S a ile r, Anwendungsmóglichkeiten fiir das Schoopsche Metallspritz- 

oerfahren im modernen Brauercibetrieb. Das Verf. yon SCHOOP wird besehrieben. 
Die danach erhaltenen Metalluberziige, die in jeder beliebigen Starkę hergestellt 
werden konnen, sind durehschnittlich doppelt so hart wie das jeweils angewandte 
Metali in gegossener Schicht, sie konnen beliebig gebogen, geschliffen, poliert, 
gehiimmert, geschweiBt werden. Jedes beliebige Materiał kann naeh SCHOOP mit 
einem massiyen Metalliiberzug iiberzogen werden. Die Apparatur ist einfach: 
Spritzpistole in GroBe der deutsehen Armeepistole, eine Armatur fur die H - und 
O-Stahlflaschen nebst Schlauehleitung zur Spritzpistole, eine Luftpumpe zur Herst. 
des Betriebsdruckęs yon 3,5 Atmospharen. Siimtliche des Rostschutzes bedurftigen 
Eisenkonstruktionen u. Maschinenteile konnen an Ort u. Stelle iiberzogen werden.
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Beim Schoopieren eines eisernen GargefaBes wurden folgende, auf 1 qm Flachę 
umgerechnete Zahlen erhalten: H =  4,56 cbm; O =  1,04 cbm; PreBiuft 130,0 cbm, 
Aluminiumdraht 0,50 kg. (Allg. Brauer- u. Hopfenztg. 60. 857—58. 11/9. Aschaffen- 
burg.) R a m m ste d t .

H. W ustenfeld , Das Aufgufisystem der Yersuchsessigfabrik in  seiner neuesten 
Konstruktion. An Hand einer Abbildung wird iiber einige gemeinschaftlich mit 
H. K lem ann gemachte Erfindungen berichtet: Selbsttiltig zu reinigendes Maische- 
filter aus Glaa, das groBere Verunreinigungen zuriickhalt. Verbundheber, bei dem 
der langere Heberschenkel des Haupthebers direkt mit Maisclie aus dem Hilfshabn 
gespeist wird: die Maische fiillt den groBen Schenkel und bringt den Hauptheber 
mittels der saugenden Wrkg. der darin abflieBenden Maische in Tatigkeit. Zwei- 
armiges Glasspritzrad mit weiten AusfluBrohren, um Verstopfungen zu vermeiden; 
das ZufluBrohr miindet direkt in das untere Ende des groBen Hebers, der ihm 
gleielizeitig ais Fuhrung dient; die AusfluBrdkrchen konnen durch Korkstopsel 
beliebig yerschlossen werden, so daB die Maische je nach Wunsch dem Zentrum 
oder der Peripherie zugefiihrt werden kann. (Dtsch. Essigind. 24. 263 bis 
265. 27/8.) Ra m m sted t .

Oscar F u ld e , Hamburg, Vorriclitung zum Absondern, Auswaschen und Sor- 
tieren von Sinkstoffen, insbesondere von Hefe, bei welcher die Stoffe aus einem 
oberen, mit FI. gefiillten GefaB in ein unteres, gleichfalls gefiilltes GefaB durch 
eine Verengerung hindurchfallen und die FI. des unteren GefiiBes yerdrangen, dad. 
gek., daB die aus dem unteren GefaB yerdrangte FI. durch die einen geniigend 
groBen Querschnitt aufweisende Verenguug in ihrer ganzen Menge den herab- 
sinkenden Stofifen entgegeu nach oben steigt und sie dabei auswascht. (D.R.P. 
325391, KI. 6 a vom 24/9. 1916, ausg. 16/9. 1920.) Ma i.

Ad. Cluss und W . K lu g e r , Studien an einer Anzahl Gersten der 1911er und 
1912er JErnte mit besonderer Beriicksićhtigung der Trocknungsfrage. In Oberein- 
stimmung mit den aus der Prasis mitgeteilten Erfahrungen ziehen Vff. aus ihren 
Unterss. folgende Schlusae: Die infolge der abnormen Witterung des Jahres 1911 
notreif gewordenen Gersten haben hohen Extraktgehalt bei gleichzeitig relatiy nied- 
rigem Starkeanteil. Infolgedessen ergibt sich ein bisher nur selten beobachtetes 
Spannungsyerhaltnis zwischen Starkę u. Estrakt. Die 1911 er Gersten hatten nach 
der Emte nicht den fiir das n. Einsetzen u. den restlosen Verlauf der Nachreifung 
auf dem Lager notwendigen Gehalt an W ., sie blieben innerlich ganzlich unaus- 
gereift (ungeniigende Ausreifung auf dem Halm u. auf dem Lager) oder gelangten 
erst spater, je nach Wasseraufnahmegelegenheit, zur Nachreifung. Hand in Hand 
mit der Nachreifung auf dem Lager ging einerseits eine Verminderung des Gersten- 
extraktes, andererseits eine wesentliche Verbesserung der Verarbeitungsfahigkeit. 
Wurde durch rechtzeitige natiirliche oder kiinstliche auBere Beeinflussung die Auf- 
nahme von W. begiinstigt, so wurde Eintritt u. Verłauf der Nachreifung beschleu- 
nigt bei gleichzeitigem Riickgang des Gerstenextraktes. Die von der Prasis be- 
obachteten Unterschiede sind nicht nur auf die Notreife an sich, sondern auch 
auf den Grad der Nachreifung zuriickzufuhren; am besten yerarbeitete sich die 
yollig notgereifte, am schwierigsten die noch in Nachreifung befindliche Frucht. 
Die 1912 er Gersten hatten infolge der ganzlich yerschiedenen Witterungsyerhalt- 
nisse, unter denen sie gewachsen, geschnitten und eingebracht waren, einen von 
den 1911 er yollig abweichenden Charakter. Nur die yor Eintritt der groBen Regen- 
periode geemtete und eingebrachte Frucht ahnelte mitunter dem 1911 er Typus. 
(Allg. Ztschr. f. Bierbrauerei u. Malzfabr. 48. 115—29. 4/9.) R a m m sted t .

Leopold K aspar, GroB Senitz b. Olmiitz, Mahren, Vorrichtung zum Wenden 
und Lilften von Schuttgut, insbesondere Griinmalz, bei welchem daa Schuttgut yon

n . 4. 50
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rotierenden Greifern yon dem auf der Tenne lagernden Haufen abgestochen und 
auf eiu Beeherwerk gefordert wird, dad. gek., daB das Beeherwerk in bezug auf 
die Greiferyorrichtung so angeordnet ist, daB dessen Beeher im ersten Teil ihrer 
ansteigenden Bewegung teilweise zwischen die Greifer der Greiferyorrichtung ein- 
treten, und Beeher und Greifer in dieser gegenseitigen Lage eine gewisse Streeke 
ungefiihr parallellaufen, wahrend weleher die restlose Ubergabe des von den 
Greifern angehobenen Gutes an die Beeher erfolgt. (D.E..P. 326164, BU. 6 a vom 
22/1. 1919, ausg. 24/9. 1920. Osterr. Prioritat 20/3. 1918.) M a i .

M. R iid iger, Ycrarbeitung von Topinamburs au f Spiritus. Die Knollen des 
rob geriebenen Topinamburs, H e l i a n t h u s  t u b e r o s u s ,  konnen iu Kleinbrenne- 
reien mit ziemlieb guter Ausbeute yerarbeitet werden; dureli Erwśirmen der Maische 
auf 55° wahrend wenigstens einer Stunde wird sie merklieh yerbessert, durch Er- 
wiirmen auf 75—100° yeisehlechtert. Der Garyerlauf war bei allen Maischen, be- 
sonders bei den roh angestellten, auch ohne Vor8ichtsmaBregeln auffallend rein. 
Auch die yergorenen Maischen waren fast frei von Bakterien, und die Saure- 
zunahme bewegte sich in n. Grenzen. Der Topinamburbranntwein ist fiir GenuB- 
zwecke ohne weitere Reinigung brauchbar. (Ztschr. f. Spiritusindustrie 43. 203. 
1/7. Weihenstephan.) R a m m s t e d t .

A. N a ig e le , Die Bauernbiere der Polaben und andere. Eine kulturgeschicht- 
liche Mitteilung. (Wehsehr. f. Brauerei 37 . 275—76. 28/8.) R a m m ste d t .

F. R otłienbach , Neuzeitliche AIJcoholstSrungen in  Schnellessigfabriken. (Vgl. 
Dtsch. Essigind. 23. 101; C. 1919. II. 929.) Vf. erkennt die Griinde WtJSTENFELDs 
Dtsch. Essigind. 24. 25; C. 1920. II. 410), UnregelmiiBigkeit in der Belieferung 
mit A. u. fruhzeitig einsetzenden Frost, yerbunden mit Kohlenknappheit, insofern 
an, a is sie zu den Betriebsstórungen beigetragen haben, eine Erklarung geben sie 
aber, namentlich fur die schleppende Garung, nicht. Vf. halt yielmehr die augen- 
blicklich minderwertige Qualitat des A., Verunreinigung mit Fuselol u. Aldehyd, 
fur die Storungen yerantwortlich. Vermutlich sind infolge der Yerarbeitung von 
fauligen, bezw. erfrorenen Kartoffeln oder infolge mangelhafter Diingung Stoffe 
im A., die friiher nicht darin enthalten waren; sie durften yielleicht die eigen- 
artigen Garungserscheinungen yeranlassen. Vf. empfiehlt, daraufhin den A. zu 
untersuchen. (Dtsch. Essigind. 24. 257—59. 20/8.) R a m m s te d t .

G H in ard , Uber die Bestimmung von flućhtigen Sauren in  den ProduTcten der 
Garung. Von 50 ccm der zu untersuehenden FI. werden nach Zusatz von 10 ccm 
W., bei stark schaumenden Fil. 25 ccm W., genau 50 ccm yorsichtig abdestilliert, 
zum Ruckstand 50 ccm W. zugegeben, abermals 50 ccm abdestilliert und Zugabe 
und Dest. so oft wiederholt, bis das Destillat neutral ist. In der Regel geniigen 
4—5 Destst. Destillate titrieren. Praktisch yersieht man den Destillationskolben mit 
einemHahntrichter, damit der App. wahrend der ganzen Best. nicht geoffnet zu werden 
braucht. (Ann. Chim. analyt. appl. [2] 2. 239—42. 15/8.) Gkimme.

W a lte r  B łock, tfber Dichtebestimmungen mittels Pyknomełer. (AUg. Brauer- 
u. Hopfeuztg. 1920. 881—82. 18/9. — C. 1920. IV. 509.) J. M e y e k .

XVI. Nahrungsmittel; Genulimittel; Futtermittel.
B erthold  Błock, Die Schlammabscheidung aus Fliissiglceiten durch Schleudern. 

III. Die Milchschleuder. (Erganzung zu Vf. Chem. Apparatur 6 ; Ztschr. Ver. Dtsch. 
Zuckerind. 1919. 312; C. 1919. IV. 576.) An Hand von Abbildungen werden im 
yorliegenden Teile die Milchschleudern u. die Grundlagen ihrer Wirksamkeit er- 
ortert. (Chem. Apparatur 7. 113—15. 10/8. Charlottenburg.) RtłHLE.

F. H oncam p, H. Z im m erm ann und 0. W oltę, Leindotterkućhen und entfetłete 
Senfriickstandc, ihre Zusammensctzung und ihre YerdaulichTceit. Durch Ausnutzungs- 
yerss. an Hammeln wird fur Leindotterkućhen ein Starkewert yon 60,7 kg, fiir
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entolte Senfriickstiinde von 60,6 kg pro Doppelzentner festgestellt; beide sind dem- 
naeli, was den Niihrstoffgehalt anlangt, wertyolle Futtermittel; eine zweite Partie 
Senfriickatande verursaehte allerdinga bisher unaufgekliirte Verdauungsatorungen, 
trotzdem die Senfolrk. negativ ausfiel. Beriehte aus der Praxis lauten bisher giinstig. 
(Landw. Vers.-Stat. 96. 339—51. Aug. Rostock, Landw. Vers.-Stat.) Y o l h a b d .

F. J. M artin , Eigensćhaften, die die Backfahigkeit von Weizenmehl beeinflussen. 
Es sollte yersucht werden, Eigensćhaften zu finden, die durch chemische u. physi- 
kalische Mittel zu bestimmen sind u. ohne Zuhilfenahme eines Backvers. einen 
SehluB auf die groBere oder geringere Backfiihigkeit (strength) von Weizenmehl 
gestatten. Nach Erorterung der Einw. darauf des Glutens, der gaserzengenden 
Kraft dea Mehls (vgl. W ood, J. Agric. Sci. 2. 139; C. 1907. II. 850), der Mineral- 
stoffe u. von Enzyem nach B aker u H u lto n , aowie F o rd  u. G u th r ie  (Journ. 
Soc. Chem. Ind. 27. 368 u. 389; C. 1908. II. 341) an Hand des Schrifttums, er
ortert Vf. seine eigenen sich in gleicher Richtung bewegenden Yeras., dereń Er- 
gebnisse sind: Es besteht kein Zusammenhang zwiachen der Backfiihigkeit u. den 
Betragen an geaamtem 1. Extrakt, 1. Phosphor oder der Saure. Backfiihigęs Mehl muB 
ein MindestmaB an gaserzeugender Kraft besitzen, gemessen nach WOOD (1. c.) an 
der nach 24-stdg. Giirung entwickelten Menge Gaa; ein Mindergehalt daran kann 
durch Zugabe einer diastasehaltigen Zubereitung ausgeglichen werden. Backfiihigęs 
Mehl beaitzt eine hohe gaszuriickhaltende Kraft infolge des Gehaltes n. der Art 
seiner EiweiBstoffe. Die in W . 1. Proteine nehtnen mit der Dauer der Einw. des 
W. wahrscheinlich infolge proteolytischer Enzymwrkg. zu. Bei der Best. des 
Gliadins durch Ausziehen des Mehls mit 50°/0ig. A. ist zu beriicksichtigen, daB die 
in W. 1. Proteine auch zum groBen Teil in verd. A. 1. sind. Die DifFerenz Roh- 
gliadin weniger in W. 1. Protein (nach 3-atdg. Ausziehen) wird ala gereinigtes 
Gliadin (amended gliadin) bezeichnet. Mehle mit hoher gaazuriickhaltender Kraft 
u. die auch vom Biicker ais gut bezeichnet werden, besitzen auch hohen Gehalt 
an gereinigtem Gliadin. Geniigende gaserzeugende u. zuriickhaltende Kraft eines 
Mehles u. entaprechender Gehalt an gereinigtem Gliadin lassen auf befriedigende 
Backfiihigkeit schlieBen. (Journ. Soc. Chem. Ind. 39. T. 246—51. 31/7. [Marz.] 
Khartoutn, Wellcome Tropical Research Laboratories.) RttHLE.

F a rrin g to n  Daniels, B. H. K epner und P. P. M urdick, Hydratationswarme 
und spezifische Warme von Weizenmehl. Durch umfassende Verss. wurde die spez. 
Wannę von Weizenmehl zu 0,43 (wasserfrei 0,34) u. die Hydratationawarme zurund 
3,8 cal. fiir 1 g festgestellt. Schwankungen bei verschiedenen Proben 3,01—4,19. 
Gleiehzeitige Kleberbestst. ergaben, daB mit ansteigendem Klebergehalt die Hydra- 
tationswiLrme steigt. Mit dem Altern dea Mehles zeigt sich Riickgang. Die Hydra- 
tationswarme ist von Wichtigkeit bei der Festatellung der Einteigtemp. Formeln 
zur Berechnung der letzteren sind beigegeben und an Beispielen erklart. (Journ. 
Ind. and Engin. Chem. 12. 760—64. August. [8/4.] Worceter, Mass. Polytechn. Inst. 
Port Colborne [Ontario], M a p le  L e a f  M i l l i n g  Co., L td . )  G rim m e .

H arry  M. M ille r, Modifikation der Howardschcn Methode zur Zdhlung von 
Hefezellen, Sporen w id Bahterien in Totnałenprodukten. 20 ccm Tomatensaft, -Brei 
oder Ketchup, bezw. 5 ccm -Pastę werden mit W. in ein Becherglas gespiilt, Ge- 
aamtvolumen 30 ccm, aufkochen, zugeben von 2—4 ccm LOFFLEP.s alkal. Methylen- 
blaulag., unter Umruhren 3 Min. kochen, Zuaatz von 2 ccm CarbolfuchBin nach 
Z ieh l-N eilsen , unter Riihren wieder 3 Min. kochen. 1 Min. stehen laasen, durch 
Zusatz yon 5—10 Tropfen Formaldehyd OberschuB von Carbolfuchsin fortnehmen, 
umruhren und auf 60—120 ccm, je nach Konz. des Ausgangsmaterials auffullen. 
Die umgeschiittelte FI. dient zur Herst. der mkr. Praparate. Mikroskopieren bei 
kiinstlichem Licht. (Journ. Ind. and Engin. Chem. 12. 766. Aug. [8/4.] Los Angeles, 
Cal. Nat. Canners Association.) Geiume.

50*
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H. V io lle , Milch und Hćimólyse. Normale Milch yerhiilt sich gleich anderen 
n. Korperfll. gegen rote Blutkorperchen wie eine NaCl-Lsg. von ca. 10%0. Sie 
wirkt also nicht hamolytisch, auch nicht, wenn ihr 3/10 ihres Volumens an destil- 
liertem W. zugesetzt werden. J e d e  M i lc h ,  d i e  n a c h  s o lc h e m  Z u s a t z  ham o-  
l y s i e r t ,  i s t  schon  y e r a n d e r t .  Uber die Art der Veriinderung sagt dieses 
Prufungsyerf. nichts aus. Sie kann sowohl auf Entziehung oder Zusatz von n. Be- 
standteilen (Zucker, bezw. W.) beruhen, wie auf Wrkg. von Fremdsubstanzeu, wie 
Sauren, Alkalien, Alkoholen, Athern, Seifen, Gallensalzen, Lccithinen, gewissen 
tierischen oder pflanzlichen Giften usw. (C. r. d. l'Acad. des sciences 170. 107S 
bis 1079. 3/5.) S p ie g e l .

L. W. F erris , Eine vólumetrischc Methode zum Naćhiceis und zur Bestimmung 
von Neutralisationsmitteln in Bułter und gewissen anderen Produkten. Normale 
Milch enthiilt dibaaische Phosphate, auBerdem Citrate des Ca, K, Na u. Mg. W ar 
die zur Butterbereitung verwendete Sahne bereits gcsiiuert, so wird diese mit CaO 
oder Soda neutralisiert. Vf. weist diese Neutralisationsmittel wie folgt nach: Butter 
wird bei 45° geschmolzeD, unter Abkiiklung gut gemischt, 100 g werden in 250 ccm- 
Kolben in Gasolin bei einer 5—10° uber Zimmertemp. liegenden Warme gel., zen- 
trifugiert und die Fettlsg. abgesaugt. Riickstand mit 50 ccm 7io"n- HC1 u. 100 ccm 
gesattigter Pikrinsaurelsg. '/s Stde. schiitteln, durch trockenes Filter filtrieren, auf- 
fiillen auf 200 ccm, 50 ccm mit A. 20 Stdn. w. estrahieren, bis Farblosigkeit ein- 
getreten ist. In geeignetem Kolben yon A. befreien, CO, muB ausgeschlossen sein 
(praktischen App. siehe Original), nach dem Abkuhlen gegen Methylorange mit 
’/ 10-n. NaOH zuriicktitrieren. Betrug der Saureyerbrauch bei der Titration mehr 
ais 7 ccm, so muB der Vers. mit weniger Butter wiederholt werden. Titrierte FI. 
nach Zusatz yon 10 ccm Magnesiamistur und 10 ccm konz. NH3 iiberNacht stehen 
lassen, Nd. nach dem Abfiltrieren u. Auswaschen mit 2,50/o’g- NH3 in verd. HNO, 
gel. und P 30 6 yolumetrisch bestimmen. Alkalinitat in ccm ’/io'n - I jsg- diyidiert 
durch P j0 6 in mg X  100 =  Alkalinitatsyerhaltnis. Bei Milch, Buttermilch und 
diinner Sahne arbeitet man in gleicher Weise mit 15 g Einwage, mit dicker Sahne 
mit 25 g , mit kondensierter Milch mit 7 g und mit Milchpulyer mit 1 g Einwage 
unter Fortlassen der Entfettung. Nicht neutralisierte Prodd. ergaben Alkalinitats- 
yerhaltnisse zwischen 43 und 70, wiihrend diese bei neutralisierten bis 200 herauf- 
gehen konnen. (Journ. Ind. and Engin. Chem. 12. 757—60. Aug. [9/2.] Washington,
D. C. Lab. f. Lebensmittelkontrolle des Bureau of Chemistry des U. S. Dept. of 
Agriculture.) G r im m e .

Otto N olte, Untersuchungen uber die Bestimmung der Hohfascr. Der Rohfaser- 
gehalt der Futtermittel wird im allgemeinen durch Kochen des zerkleinerten Futter- 
mittels in Porzellanschalen, die durch einen blauen Ring auf 200 ccm geeicht sind, 
mit l,25°/oig- HsS04 und KOH ausgefuhrt. Vf. weist nach, daB die Eichung der 
Porzellanschalen sehr ungenau ist, er beobachtete Fassuugsyermogen yon 172 bis 
227 ccm unterhalb des Eichringes; die Genauigkeit hangt ferner sehr von der Rein- 
heit der Reagenzien, der Zerkleinerung, Starkę des Kochens, EinfluB des Fett- 
gehaltes ab. Eine ganz einwandfreie Methode gibt es z. B. noch nicht. (Landw. 
Vers.-Stat. 96. 325—37. Aug. Rostock, Landw. Vers.-Stat.) Y o lh a rd .

v. W issell, Beitrag zur Ermiitlung eines tinfachen wid zmcrlassigen Ver- 
fahrens, die Hohe des Anfschliefiungsgrades von Kraftstroh u. dgl. analytisch fest- 
zustellen. Es ist nicht moglich, einer der gepruften Methoden (Phloroglucinprobe, 
Weender, grayimetrisches, maBanalytisehes Verf., Chlorkalkmethode) den Vorzug 
zu geben. Zur Beurteilung der Veranderung des Strohs durch die technische Be- 
handlung mit NaOH ist das Rohmaterial heranzuziehen, auch muB man uber die 
Aufśchlieflungsart unterrichtet sein; erst dann kann man beurteilen, ob eine der
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g e p ru fte n  a n a ly tis c b e n  M eth o d en  n ic h t  a n w e n d b a r ,  ev en t. w e lch e  a n w e n d b a r  ist. 
(L a n d w . V e rs .-S ta t. 96. 263—75. A u g u s t.)  V o l h a r d .

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

W illy  D ahse, Berlin, Verfahren zum JSngermachen von Waschestiicken, dad. 
gek., daB man sie mit starker Natronlauge oder iihnlieh wirkenden Substanzen, zu 
denen eyentuell nocb Mittel, welche die Einschrumpfung yermindern, zugesetzt 
worden sind, bebandelt. — Ais Zusatze kommcn z. B. Glykol und Glyeerin in Be- 
tracht. (D.E.P. 325797, KI. Sk vom 25/2. 1919, ausg. 15/9. 1920.) M a i .

B aum w ollanbau  in Mesopotamien. Bericht iiber Anbauverss. mit yerschiedenen 
Baumwollsorten. (Buli. Imperial Inst. Lond. 18. 73—82. Januar-Miirz.) StłYERN.

C. G. Schw albe, Chemische Vorgdnge bei der Stoffmahlung im Holliinder. 
(Papierztg. 45. 1833—85. 1/7. — C. 1920. IV. 195.) SOy k r n .

Curt Gallaus, Danzig-Langfuhr, Yerfahren sur Herstellung von Dachdeckwiigs- 
und Wandbeklcidungsplatten aus Faserstoffen und hydraulischen Bindemitteln. Es 
werden jeder der verschiedenen Faserstoffe in einem besonderen Riihrwerk mit dem 
hydraulischen Bindemittel, z. B. Zement, in Breiform besonders gemischt, und die 
verschiedenen Stofigemenge durch eine Doppelsiebzylinder-Pappenmaschine derart 
Yerarbeitet, daB die yerschiedenen Faserstoffzementmasaen aus den Riibrwerken je 
einem besonderen Siebzylinder getrennt aufgegeben werden, und abwechselnd eine 
aus diesen Stoffgemengen gebildete, iibereinander aufgetragene Stoffbahn der Ab- 
nehmerwalze zugefiihrt wird. (D.B..P. 325778, KI. 80b vom 1/10. 1918, ausg. 
15/9. 1920.) Ma i .

B hl., G ew innung von Zelłstoff aus Torf fiir die Papier- und Pappen- 
fabrikation. Zusammenstellung der in der deutschen Patentliteratur empfohlenen 
Ver(F. und Apparate. (Papierfabr. 18. 663—67. 3/9. 683—89. 10/9.) SO v e r n .

H einrich  Oesm ann, Berlin, Yerfahren zur Herstellung von Cellulose aus Stroh, 
Holz oder anderen zellstoffhaltigen Stoffen, dad. gek., daB das Eohmaterial vor der 
Behandlung mit starken Atzalkalien mit schwacheren Basen, z. B. mit Atzkalk, vor- 
behandelt wird. — Man kocht z. B. 100 kg Stroh zuerst mit 400—600 1 W. u. 5 bis 
6 kg CaO und dann mit 4 kg NaOH. Das Prod. ist einem mit 9—10 kg NaOH 
behandelten Stroh gleichwertig. (D.E.P. 306325, KI. 55 b vom 31/7. 1917, ausg. 
2/10. 1920.) M a i .

H ein rich  Oexm ann, Berlin, Verfahren zur Herstellung von Cellulose nach 
Patent 306325, dad. gek., daB die Behandlung des aufzuschlieBenden Rohmaterials 
mit dem schwacheren Alkali oder mit dem starkeren Alkali oder mit beiden bei 
unter Kochtemp. liegenden Temp. erfolgt. (D.E.P. 309259, KI. 55b yom 25,5. 
1918, ausg. 2/10. 1920; Zus.-Pat. zu Nr. 306 325; s. vorst. Ref.) M ai.

K arl Scholz, G-ara-Serdaru, Rumanien, Bruno Possanner von E h ren th a l, 
Cothen, Anhalt, und M ax von H a lle , Hamburg, Verfahren zur Herstellung eines 
Halbstoffes fiir Papier, Cellulose, Zellstoffseide usw., dad. gek., daB ausgereifte Faser- 
materialien, wie Hanfstroh, Bagasse, Tabakstengel, Jutestroh, Bambus u. dgl., in 
eiuer fur Leinstroh bekannten Weise einem Sulfityerf. unter Erhohung des Gehalts 
an Basen unterworfen und dann alkal. aufgescblossen werden. Der Basengehalt 
ist etwa drei- bis yiermal gróBer ais bei der iiblichen Sulfitlauge. (D.E.P. 325918, 
KI. 55b yom 21/3. 1917, ausg. 21/9. 1920.) Ma i .

L. P. W ilson , Die Industrie der kunstlichen Seide. Zusammenfassende E r
orterung der Entw. dieser Industrie wahrend u. nach der Kriegszeit u. des Umfangs, 
den die Herst. der kunstlichen Seide bis jetzt erreicht hat. (Journ. Soc. Chem. Ind. 
39. R . 266—68. 16/8.) RtłHLE.

E duard  H erz in g er, Wittenberge, Maschine zur Herstellung von Belagstoften,
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z. B . von kiin&tlićhem Leder, dad. gek., daB auf ihr die mit der kunstlichen, halb- 
fertigen MasBe belegte Seite des Stoffa zunachst gegliittet, dann durch Aufatauben 
Ton Chemikalien getrocknet, der sodann von der Unteraeite erwiirmte Belagstoff 
auf seiner Oberseite mit einem Fiillmittel bestreut wird, welches durch Pressung 
mit der halbfertigen Masse yerbunden wird, worauf das Erharten der M. durch 
Einaprengung erfolgt. — Ais Austrocknungsmittel kommt Zinkosyd o. dgl. in Frage. 
Ein weiterer Anspruch nebst Zeichnung in der Patentachrift. (D.R.P. 323358, 
K I. 8 h Tom 25/6. 1918, ausg. 20/7. 1920.) S c h a b f .

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
T heodor H ackert, Recklinghausen, Vorrichtung zur Verhinderwng der Fort- 

pflanzung von Grubenexjplosionen, mittels Verwirbelwtig von Gesteimtaub, der, von 
einem Boden unterstiitzt, innerhalb der Firste untergebracht ist, nach Pat. 319607, 
dad. gek., daB der durch den der Explosionsflamme yorlaufenden Luftdruck stiitzlos 
gemachte und niederfallende Boden mit dem aufliegenden Staub im Hohenabstand 
von der Streckensohle aufgefangen wird. — Durch das Auffangen des Bodens, das 
z. B. mittels Ketten geschehen kann, soli in erster Linie erzielt werden, bei zu 
friihzeitiger Auslosung den Gesteinstaub in einem entaprechenden Abstand von der 
Sohle im Streckeuąuerschnitt yorratig zu halten, bis der HauptstoB der Eiplosion 
kommt und den Staub yon dem Boden abweht und aufwirbelt. Der Boden bildet 
also nach seinem Absturz eine normale Bretterschranke. — Zeichnung bei Patent- 
schrift. (D.R.P. 325227, KI. 5d vom 21/5. 1919, ausg. 11/9. 1920; Zus.-Pat. zu 
Nr. 319607; C. 1920. II. 707. Langste Dauer: 10/7. 1933.) S c h a b f .

W etcarbonizing  L im ited , London, Verfaliren zum Fordem von getrocknctem 
Lignit, Torf u. dgl. von der Trockenvorrichtung nach der Brikettpresse einer Briket- 
tierungsanlage mittels eines geschlossenen Kanals gemaB dem Hauptpat. 323143. Der 
Torf wird zuerat so weit vorgetrocknet, bis er in Pulyerform ubergefiihrt werden 
kann, worauf man daa Torfpulver in h. Verbrennungsgasen fein yerteilt, die es so 
łange in der Schwebe halten, bis es yollatandig getrocknet ist, und es gleichzeitig 
nach dem Staubabscheider fordern. (D.R.P. 325150, KI. 10b vom 20/11. 1912, 
ausg. 10/9. 1920; Zus.-Pat. zu Nr. 323143 ; C 1920. IV. 418.) M ai.

D. M eneghini, Uber neue Yerfahren der Steinkohlendestillation. 8 ammelbericht 
uber Steinkohlendest. bei niederer Tempp. (400—500°). (Giorn. di Chim. ind. et 
appl. 2. 391—96. Juli. Padua, Inst. f. angew. Chem. d. Hochschule.) G r im m e .

W. J . Rees, Die Zerstorung der Koksofemcande. Sie wird hervorgerufen durch 
einen Salzgehalt, insbesondere NaCl-Gehalt der Kohlen, und auBert sich am ver- 
derblichsten, wenn die Auskleidung der Ofen aus Steinen aus feuerfestem Ton be
steht. Bei der Einw. auf Quarz entsteht nur oberfliichlich etwas Na-Silicat, auf 
Fea0 3 wenig Chlorid, die Hauptmenge des Fe20 3 geht in Fe30 4 iiber, u. auf Ton- 
erde wenig Na-Aluminat. Die Einw. von NaCl auf Ton ist bereits eingehend 
untersucht (vgl. C o b b , Journ. Soc. Chem. Ind. 29. 608; C. 1910. II. 1098.) Die 
Dampfe des NaCl und yon NH4C1, das aich bildet, dringen in den Stein ein und 
fuhren ihn, mitunter unter B. dicker Schichten von Hamatit (FesOJ infolge Osy- 
dation yon FeCl3-Dampfen in den porosen Tonateinen, in  eine weiche, achwammige 
M. uber, die mechaniacher Beanspruchung durch den Ofeninhalt nicht mehr standhalt. 
F iir salzarme Kohlen aind zur Ausfiitterung der Ofen Steine aus feuerfestem Ton 
oder aus einem Gemisch yon Ton und Si02 wohl am geeignetaten; bei salzhaltigen 
Kohlen sind Si02-, Tonerde- oder Magnesitsteine yorzuziehen. (Journ. Soc. Chem. 
Ind. 39. T. 197—9S. 31/7. [13/7.*].) RtłHLB.

E. W. Sm ith, Nebeńprodukte der Koksofen. Erorterung der wirtschaftlichsten
VerwertuDg der Koksofengaae, des Teers, des (NH4)sS04, Bzl. u. a. (Journ. Soc. 
Chem. Ind. 39. T. 194-97. 31/7. [13/7.*].) RCh ł e .
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W . A. W ard , Iiau neuseitlicher Kokso fen mit Nebenprodukłengewinnung. An 
Hand zahlreicher Abbildungen werden die yerschiedenen Ofenarten nach Bauart 
und Betriebsweise besproehen und die allgemeinen Erfordernisse, denen die ein- 
zelnen Koksofen bei aller Verschiedenheit doch in Einriehtung und Ausfuhrung 
entspreehen miissen, erortert. (Journ. Soc. Chem. Ind. 39. T. 198—211 31/7 
[13/7.*].) ROhle. ‘

F ritz  F rank , Die Urteere; ihre Geioinnwng wid wirtsćhaftliche Bedeutung. Vf. 
behandelt die Entw. der Urteergewinnwng und ihre techniache Bedeutung. (Chem. 
Ind. 43. 387—92. Berlin. 22/9.) Jung .

H aro ld  E. W rig h t, Koksofengas fiir den stadtischen Bedarf. Koksofengas, 
dem Bzl. und dessen Homologe nicht entzogen worden sind, unteracheidet aieh yon 
dem Gaae der Gasanatalten im allgemeinen nur durch einen Mehrgehalt von
5 Raum-% N. Wenn MaBregeln ergriffen werden, um die Leuchtkraft des 
Kokaofengaaes moglichst gleichmiiBig zu halten, ist es ebenso wie Kohlen- 
gas zu Leuchtzwecken zu yerwenden. Seit Oktober 1914 wird praktisch der 
ganze Leuchtgasbedarf der Stadt Middlesbrough durch Koksofengaa (taglich im 
Mittel 2000000 KubikfuB) gedeckt. (Journ. Soc. Chem. Ind. 39. T. 214—16. 31/7. 
[13/7.*].) RtteLE.

D avid B row nlie , Die wissensćhaftliche Uberwachung von Dampfkesselanlagen. 
(Ygl. Engineering 109. 71; C. 1920. IV. 72.) Unterss. yon Dampfkesselanlagen 
chemischer Werke in England ergaben, daB im Durchsehnitt die Kohle nur zu 
58% fiir die Dampferzeugung ausgenutzt wurde. Die geringe Leistungsfahigkeit 
der Dampfkesselanlagen hat folgende Ursachen: Die Lange des Rostes ist im all
gemeinen zu groB, die Menge der pro Flacheneinheit Rost in der Stunde ver- 
brannten Kohle zu klein. Die Kohle wird nicht vor dem Verbrauch analysiert, 
die Verdampfung wird nicht kontrolliert, das Speisewasser unriehtig yorbehandelt; 
es wird zu wenig Gebrauch von Spareinrichtungen und Ijberhitzern gemacht, 
Kaminzug und Dampfzufuhr werden falsch gehandhabt usw. Durch Behebung 
dieser MiBstande konnte nach Ansicht des Vfs. fiir samtliche Industrien GroB- 
britanniens jiihrlich eine Ersparnis yon 15—20 Millionen t Kohle erzielt werden. 
(Chem. Trade Journ. 6 6 . 247—50. 21/8. 311—14. 4/9. 343—47. 11/9.) B u g g e .

A ktiebolaget B. A. H jo rth  & Co., Stockholm, Dampfbrenner fur flussige 
Brennstoffe zur Erzeugwig von Blauflammen fiir R dz- und Beleuchtungszwecke, mit 
einer ringformigen Vergaserkammer um den in einen kuppelartigen Uberhitzer 
mundenden Brennstoffmischkanal und mit einer an der Vergaserkammer aogeord- 
neten Leitschale fiir die Heizflammen. Der Oberteil der Vergaserkammer iiberragt 
die an die auBere Kammerwandung angeschloasene Flammenleitsehale, u. die leicht 
loabare Uberhitzungskammer umachlieBt mit ihrem unteren erweiterten Teil den 
oberen Teil der Vergaserkammer. (D.R.P. 325868, KI. 4g yom 1/7. 1919, ausg. 
18/9. 1620.) Mai.

Edm ond Fouche, Paris, Brenner zum Schiceijien und LSten mit nicht oxydierm- 
der Arbeitsflamme. Zwecks inniger Mischung des Druckgases mit dem Brenngase 
flieBt das Druckgas dem Brennermischrohr in einem mittels einer Ringdiise er- 
zeugten Strahl zu, der durch Anordnung zweier konzentrisch zur Druckgasdiise 
gelagerten Diisen im Brennerkorper innen und auBen mit einem Brenngasstrom be- 
spiilt wird. (D.R.P. 325950, KI. 4g yom 2/11. 1919, ausg. 22/9. 1920.) Ma i .

Geoffrey W ejm an , E in  vergleichendes Yerfahren zur Bestimmung der Ver- 
kokungswarme von Kohle. Bei den yerschiedenen Kohlenarten schwanken die yer- 
arbeiteten Mengen Kohlen in den Kokaanlagen in derselben Zeit bei wirksamem 
Verkoken und Zufuhr etwa der gleichen Warmemenge zu den Retorten bis um 
etwa 30%, die Ausbeute an Gas dabei um etwa 25—30%. Diese Schwankungen 
treten besonders bei standig betriebenen yertikalen Retorten zutage. Es wurde
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deshalb yersucht, dies unterachiedliche Verhalten der Kohle esperimentell fest- 
zulegen, um ein Mittel zu gewinnen, vor dem Verkoken entscheiden zu konnen, 
wie sich die Kohle dabei yerhalten wird. Es wurde dazu ein Ofen aus feuerfestem 
Ton yon 8 Zoll innerem Durchmesser mit Asbest yerkleidet und in einen Metall- 
keasel hineingesetzt; in dem Ofen befand sich ein Tiegel ( 8 X 4  Zoll Hohe), in dem 
ein bekanntes Gewicht Cu (gewohnlich 1 kg) zunachst durch ein Geblase, das durch 
ein geeignet angebrachtes, wieder yerschlieBbares Loch eingefuhrt werden konnte, 
geschmolzen wurde. Dann wurde das Geblase entfernt, das Loch geschlosBen u. 
beobachtet, wenn auf dem geschmolzenen Cu die ersten Krystalle entstanden, oder 
dessen Temp. eine yorher bestimmte, an einem Pyrometer ablesbare Temp. erreicht 
hatte. Es wurde dann eine diinne Stahlrohre, die eine gewogene Menge (5—20 g) 
der gepulyerten Kohle entlńelt, mitten auf das Cu geworfen. Die Rohre war mit 
einer Waschflasche und einem Gasmesser yerbunden, an dem jede Minutę die 
entwickelte Gasmenge bis zum Aufhoren der Entw. abgelesen werden konnte. In 
der Rohre wurde dann die Menge und Art des Kokses gepriift. Das Verf. gibt 
befriedigende, yergleichbare Werte fiir die Warmemengen, die zum Yerkoken yer- 
schiedener Kohlen erforderlich sind. (Journ Soc. Chem. Ind. 39. T. 168—69. 
30/6. [3/3.*].) ROhle.

Is titu to  S perim entale  de lle  F e rro v ie  dello  Stato, Apparat zur Bestimmung 
des Fliissigkeitsgrades von Lcućhtiilen bei niederer Temperatur. Beschreibung eines 
praktischen App. an der Hand mehrerer Figuren zur gleichzeitigen Abkuhlung 
von 8 Proben auf die gewunschte Temp. und Best. ihres Fliissigkeitsgrades bei 
konstanter Temp. Im wesentliehen handelt es sich um S U-fórmige Viscosimeter, 
welche in dem Kiihlapp. so angeordnet sind, daB sie durch ein seitliches Fenster 
beobachtet werden konnen. (Giorn. di Chim. ind. et appl. 2. 388—90. Juli.) G ri.

R . P. A nderson und C. E. H inckley , Gasolin aus Naturgas. I I .  Gebrauch 
von Holzlcohle zur Bestimmung des Gasolingehaltes von Naturgas. (I. Mitt. ygl. 
R. P . A n d e r s o n , Journ. Ind. and Engin. Chem. 12. 547; C. 1920. IV. 34S.) Die 
Methode beruht darauf, daB das Gas beim Durchstreichen yon mit gepulyerter 
Holzkohle gefiillten Rohren an die Kohle seinen Gehalt an Gasolin abgibt, so daB 
der Gehalt durch Wiigung festgestellt werden kann. Praktisch werden 2 AbBorp- 
tionsrohren hintereinander geschaltet. Die Geschwindigkeit- des Gasdurchflusses 
darf nicht zu stark sein, Trocknen des Gases erhohte die Gasolinausbeute um ca. 
5°/o) war auch die Kohle yorher bei 150° getroeknet, stieg die Erhohung auf 8°/0. 
Erwarmen des Absorptionsrohres yermindert die Ausbeute. Aus der gesattigten 
Kohle laBt sich das Gasolin 1. durch Erhitzen mit Mineralol oder Glycerin extra- 
hiereu, trockenes Erhitzen oder Dest. mit Wasserdampf ergaben geringere Resultate. 
Vff. beschreiben einen handlichen App. mit 2 Absorptionrohren u. Druckregulator 
zur Analyse an Ort und Stelle. (Journ. Ind. and Engin. Chem. 12. 735—38. Aug. 
1920. [31/12. 1919.] Oil City, Pennsylyania, United Natural Gas Comp.) G r im m e .

M. R . W alczak  und H. J .  R ice , Die Extraktion von Aspłialt aus Minerał- 
massen. Die Methode beruht auf der Ausnutzung der yerschiedenen DD. des 
Asphalts (D. 1,2) und des Begleitminerals (D. 2,70) und benutzt zur Trennung 
Sodalsg. (D. 1,27—1,28°), welche bei einer den F. des Asphalts uberscbreitenden 
Temp. auf die Masse in geeignetem App. einwirkt. Der Asphalt schwimmt auf 
der FI. u. kann mit h. W. fl. aus einem Ansatze des Kolbenhalses herausgedruckt 
werden. Noch warm zentrifugieren und in iiblicher Weise weiter untersuchen. 
(Journ. Ind. and Engin. Chem. 12. 738—40. August. [6/3.] Chicago, 111., Lab. der 
B a r r e t t  Co.) G r im m e .

SchluB der Redaktion: den 15. Noyember 1920.


