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(Teclm. Tell.)

I. Analyse. Laboratorium.
R obert Mezger, Neuer Laboratoriumsapparat fur eine im Verhaltnis gleich- 

bleibende Zumischung Kleiner Gasmewgen zu anderen Gasen. Der App. (vgl. Fig. 36) 
wurde yerwendet, um Leuehtgas NH3 in konstanter Konz. von etwa 0,07—0,33 Vol.°/0 
beizumisehen. Der zur rasehen Warmeiibertragung in einem Quecksilberbad Q be- 
findliehe Kolben K, der zur Bereitung des NEfa aus NH4C1 und ungelosehtem Kalk 
dient, ist dureh einen durehbóhrten Guminietopfen mit einem T-Rohr yersehlossen; 
die seitliebe Abzweigung ist mit einem ais Druckregulator dienenden, halb mit Hg 
gefullten U-Rolir R  yerbunden. Die Gaszufuhr erfolgt mittels eines schrag ab- 
geschnittenen Glasrohrs in den einen Schenkel des U-Rohrs, wahrend das seitliebe 
Ansatzrohr das Gas zum Brenner B  mit Ziindflamme Z  mit beaonderer Gaszufiih- 
rung leitet. Das nacb oben zeigende Ende des T-Rohrs hat iiber eine Sehlaueh- 
quetsehe TL Verbindung mit der Capillaren C; dazwisehen ist das Manometer M  
geeehaltet. An G sehlieBt sieb ein Verbindungsstiick aus gebogenem Glasrohr an, 
da zn einer Diise B  ausgezogen in einem T-Stiick mundet. Die seitliehe Óffnung 
steht mit einer iiber eine Uhr gemessenen Gasąuelle in Verb. G ist ein mit Glas- 
wolle gefiilltes Robr zur innigen Misebung. — Aus dem P o i s e o i l l e  schen Gesetz 
{vgl. POGG. Ann. 58. 424) laBt sieh ableiten, daB fur eine bestimmte Capillare und 
Gasart der DurchfluB =  Druckdifferenz X  einer Konstanten ist. Letztere laBt sieh fiir 
NH3 bestimmen, indem man bei einer bestimmten Druckdifferenz, die man dureb 
Heben oder Senken des Rohrchens im rechten Schenkel B  einstellen kann, die 
durchgeflossene NHa-Menge dureh Einleiten in n. H 3S04 und Zuriickfiltrieren be- 
stimmt. Nach Ermittlung der Konstanten laBt sieh die NH8-Menge dureh Stellen 
des Rohrchen rationieren. Bei Unterbrecbung des Vers. sorgt

4/9. Stuttgart, Gaswerk, Lab.) 
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Dach SchlieBung der Quetsche H  die Regulierung fiir Aufrecht- 
erhaltung eines konstanten Drueks. (Chem.-Ztg. 44. 658—59.

J o n g .
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120 mm. 0  befindet sich in einem mit Messingspiinen gefullten Ni-Tiegel. Die dnrch 
den in der Richtung A  B  aufsteigenden FliisBigkeitsstiom zwischen C u. D  hervor- 
gerufene Temperaturdifferenz betriigt hochstens 2° und hat daher auf die ICoTrektur 
keinen EinfluB. Die CapillaTC wird nach dem Einfiillen der Substanz U-fórmig ge- 
bogen, um daa Eintreten von FI. zu verhindern, oder auch zugeschmolzen. Bei genauen 
Bestst. beobacbtet man mit Hilfe zweier paralleler Spiegel durch ein Fernrohr 
gleichzeitig die Substanz und den in Frage kommenden Skalenteil (vgl- die Abb. 
im Original). Ais F. sollte allgemein diejenige Temp. bezeiehnet werden, bei 
welcber ein konkaver Meniscns gebildet wird. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 27. 
528—36. 5/7. [12/5.]; Journ. Pbarm. et Chim. [7] 22. 215.) R ic h te r .

Joseph  T chern iac, F in  aułomatischer Fxtral;tionsapparat. Der im Original 
abgebildete Flussigkeitsextraktionsapp. ist eine mannigfach yerbesserte Form des 
frfiher (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 25. 3652) bcschriebenen App. (Journ. Chem. Soc. 
London 115. 1090—92. Sept. [1/7.] 1919. London, SW. 2. 49. Pałace Road, Streatbam 
Hill, Lab. for Chem. Research.) F ra u z .

E. J .  H artu n g , JEin zuverlfissiges Verfahrcn zur Bestimmung von Dampf- 
drucken. Das Differentialtensimeter yon F e O we IN wird 
dahin abgeandert, daB die beiden Manometerschenkel in 
eine 10 mm weite und 70 cm lange Rohre B  (Fig. 38) 
auslaufen. Mittels des Stopfens JE wird das Tensimeter in 
den Thermostatenboden T  eingesetzt. Die Rohre B  lauft 
unten mittels einer Capillare in einen BehSlter C aus, der 
mittels des Hahnes D  gegen die Atmosphiire abgesehlossen 
■werden kann. Im Behalter C befindet sich Hg u. dariiber 
in C die Manometerfl., ais die hier Dibenzyltoluol gewahlt 
wird. Nachdem die Kugeln A  mit der Lsg., dereń Dampf- 
druck gemessen werden soli, und mit der Yergleichsfl. be- 
sehickt worden sind, wird bei F  mittels einer H gPum pe 
evakuiert. Dann wird durch vorsichtiges Óffnen von D  
die Manometerfl. in B  hochgedriickt, bis sie in den beiden 
Schenkeln steht. Die mit diesem App. zu erreichende 
Genauigkeit ist sehr groB, wie einige Messungen an wss. 
Lsgg. von KC1, K ,S04, H3S04 zeigen. (Trans. Faraday 

Soc. 15. Teil 3. 150—59. Juni 1920. Yortrag vor d. Faraday-Gesellseb. am 15/12.
1919.) J. Meyer.

E. L icent, U ber die Anwendung von Mischungcn aus Formol wnd Chrom- 
rerbindungen ais Fixationsmiitel. Fur gewohnliche Fisationszwecke wird empfohlcn: 
S0 cem l°/0ig. oder 2%ig. Chromeaure, 15 ccm kiiufliches Formol, 5 eem Eg.; fur 
schwer fiiierbaro Grewebe: 6 ccm 2°/0ig. Chromsaure, 30 ccm reines Formol, 5 ccm 
Eg. Fiir Protoplasmastrukturen, Zellteilungen nsw.: 50 ccm 2°/0ig. Chromsiiure, 
30 ccm reines Formol, einige Tropfen Eg., 10 ccm 10°/oig. K ,C r,07-Lsg., 10 ccm 
10 /̂o'g. Ni-Acetatlsg. Dieser Mischung konnen noch auf 100 ccm 10 ccm ge- 
sattigter HgCl3-Losung zugesetzt werden. (C. r. d. l’Acad. des sciences 170. 151S 
bis 1521. 21. 21/6.*.) A ron.

E m ile Cherbnliez, Uber die Verwendung von reduziertcm Kupfer in der 
JElementaranalyse organischer Substanzen. DaB Cu, welches geringe Mengen von 
Zn und Fe enthalt, nicbt unbetrachtliehe Mengen von CO, zu CO reduziert, 
maehte schon P e r r o t  (C. r. d. 1’Acad. des sciences 48. 53) in einer Polemik gegen 
L thpp.icht (Liebigs Ann. 108. 46) geltend. Yf. beobachtete, daB eine Cu-Spirale 
von 7 cm L5nge, 20 g Gewieht, 0,3 mm Drahtdurchmesser und 50 qcm Oberflaehe 
bei maBiger Rotglut innerhalb 15 Min. in einem langsamen Strom von CO, zur B.

Fig. 33.
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von 0,8 ccm CO Yeranlassung gab. Das Cu enthielt 1,15 %  Zn und 0,12 °/0 Fe. 
Dagegen hat Sn kcinen schiidlichen EinfluS auf die N-Best. (Helv. chim. Acta 3. 
652— 53. 1/10. [20/8]. Genf, Univ>Lab. f. organische Cli.) R ic h t e r .

E rik  K. H. Borchers, Baumgewicht und Trockengehalt von feućhtem Gas. Yf. 
unterscheidet das „ Raumgeioieht“ in kg/cbm, bezogen auf trockenen Zustand boi 
0* und 760 mm Druck vom spez. Geio., dem Verhiiltnis des Gewichtes einer Raura- 
einheit trockenen Gna es zu dem der gleieben Raumeinheit trockener Luft. Das 
Raumgewicht y  des feuebten Gases bei der absol. Temp. T  und dem Hg-Druck h 
mit der relatiyen Feuchtigkeit cp (Verhiiltnis des vorhandenen Teildruckes des 
Wasserdampfes zum Sattigungsdruck h' bei T) liiBt sieh nach der Formel (y0 Raum
gewicht des trockenen Gases):
(1) y  =  (i +  cp K fii) y a - f  cp (KIh) ■ 0,8039 (273 ft/760 T) kg/cbm 
bereebnen. Bezeicbnet W a das auf 1 ebm trockenen Gases von 0° und 760 mm 
Druck entfallende W. in g, so ist die relative Feuchtigkeit:
(2) cp =  h lK - W J  (803,9 +  TF0).

Setzt man (2) in (1) ein, so hat man:
(3) r  =  Yo ~  TFo/(803,9 - f  TF0) • (y0 • 0.288S h\ T) kg/cbm.

Der Wassergehalt w in Vol.-°/0 des feuchten Gases yon T° absol. und h mm 
Hg-Druck ergibt sich zu: w =  100 7Fo/(803,9 +  T70) Vol.-°/0- Die Formeln (1) u. 
(3) ergeben unmittelbar das Raumgewicht des feuebten Gases, wenn das des trockenen 
von gleichem Druck und gleicher Temp. bekannt ist. Die Best. des spez. Gew. (s) 
mit dem BUNSEN-SCHlLLlNGsehen App. crfolgt mit feuchtem Gas und gilt nur fur 
einen bestimmten Yersuehszustand. Einwandfrei ist dagegen das spez. Ge w., be
zogen auf Gas und Luft in trockenem Zustand:

str =  s _  0,8039/1,293 • (1 -  s) • cp.K K K  -  cp, />/), 
worin cp,, h,, h '  relative Feuchtigkeit, Druck des Gases, Sattigungsdruck des 
Wasserdampfes bei der Yersuchsausfiihrung bedeuten. Bei Angabe von s statt str 
sollte stets auch Temp. u. Barometerstand angegeben werden, um eine Berechnung 
von str moglich zu mnehen. (Stabl u. Eisen 40. S19—20. 17/6. 1920. [17/6. 1919.] 
Dusseldorf.) G r o s c h u f f .

F. H enrich, Beitrage zur Kenńtnis und Untersućhung von natUrlićh vorkommen- 
den Gasen. (4. Mitt.: Zur Untersuchung der Wasser und Gesteine Bayerns au f 
Badioaktivitat.) (Ztschr. f. Elektroehem. 22. 64; C. 1916. I. 902.) Yf. beschreibt 
einen App. zur Entnahme von Naturgasen an mit der Hand schwer erreichbaren 
Stellen. Er hat die von ihm fruher (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 41. 4199; C. 1909.
I. 315; Ztschr. f. angew. Ch. 23. 444; C. 1910. I. 1381) beschriebene Gaspumpe 
behufs leichten Transportes etwas modifiziert; Einzelheiten des Apparates und der 
Arbeitsweise siehe im Original.

Zur Best. von Edelgasen neben Ns wurde gemeinschaftlich mit A. W akenhu t 
folgendes Verf. ausgearbeitet. Das Gasgemisch wird der wiederholten Zirkulation 
dureb ein 500° heifies Gemengc von 10 Tin Ca und 1 Tl. Na unterworfen, das 
sich unter einer Schicht CuO in einer Hartglasrohre befindet, die in ein elektrisch 
heizbares Quarzgutrohr eingesetzt ist. Das erhitzte Alkaiimetall absorbiert den 
N2; genauere Angaben s. Original. Mit diesem App. wird ein Gasgemisch unter- 
suebt, das in dem „Glasbrunnen11 bei Leupoldsdorf in Bayern zutage tritt; e3 
besteht aus 86 Vol.-0/# Na, 13°/0 Oa, 1% Edelgas (hauptsachlich Argon). Wahr- 
scheinlich handelt es sich um Luft, die durch die losende Wrkg. des . einen 
Teil ihres O verlor. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 1940—49. 16/10. [30/8.] Erlangen, 
Chem. Univ.-Lab.) I l b e e g .

E le m e n t e  u n d  a n o r g a n i s c h e  V e r b in d u n g e n .

Oscar Bandisch und P an i M ayer, Słudien uber die Beduktion der Nitrite
56*



732 I .  A n a l y s e . L a b o r a t o e iu m . 1920. IV.

wid Nitratc. (Ygl. Ztaehr. f. physiol. Cb. 89. 195; C. 1914. I. 3093. Vgl. ferner 
BaudiSCH, Ber. Dtsch. Chem. Gea. 52. 40; C. 1919. I. 555.) N i t r i t  wird von 
uberachiissigem Fe{0H)3 in neutraler oder alkal. Lsg., auch bei Abwesenheit von 
Oj, quantitativ reduziert, in ad. earbonatalkal. Lsg. hauptsachlich za N20  neben 
NH3, in sd. kaustiacbalkal. Lsg. quantitativ zu N i t r a t  wird in neutraler
und s ta r k  alkal. Lsg. (289/0 NaOH) ebenfalla quantitativ zu NEIS reduziert. Yon 
neutraler Lsg. ausgehend, nimmt die Menge reduzierten Nitrats mit steigendem 
Alkaligehalte der Lsg. ab bis zu einem Alkaligehalt von 6,5°/o NaOH, steigt dann 
wieder an. Bis zur Alkalikonz. 6,5°/0 findet die Red. nur in Ggw. yon Oa statt, 
bei hoherer auch ohne diese. Bis zu jener Konz. zeigt sich ferner die Menge des 
reduzierten Nitrats proportional der Menge von gel. und vom Fe(OH)s absorbiertem,

bezw. koordinatiy gebundenem Sauerstoff. Eine 
solehe koordinative Absattigung des zweiwertigen 
Eisenatoms an einer oder mehreren Koordinations- 
stellen ala primarer Yorgang ergibt sich aus ver- 
schiedenen Beobachtungen. Ihr Auftreten und die 
damit yerbundene Anderung der Eigenschaften 
lassen die Bedeutung des Fe bei chemischen und 
lichtchemiachen Rkk. im neuen Liebte eraeheinen.

Das yerschiedene Yerbalten yon Ni tri ten und 
Nitraten bzgl. der Ggw. yon 0 } bei gewissen Alkali- 
graden ermoglieht getrennte Best. beider. Urn allen 
gel. Os vor Zugabe der Substanz zu entfernen, wird 
in dem App. (Fig. 39) A  (Kolben yon ca. 1 1) mit
Lsg. von 20 g N-freiem NaOH in ca. 800 cem W.
und Lsg. yon 8 g wasserfreiem (15 g krystallisiertem) 
Ferrosulfat in 100 cem W ., sowie mit Tonscherben 
(10 Stiick von FingernagelgroBe) besehickt, das an 
dem hoebgezogenen Glasstabe befmdliche GefaB mit 
2 ccm der zu unterauchenden Lsg. (etwa 0,1 g Sub- 
atanz in 1 ccm), zunacbst obne die saurehaltige Vor- 
lage ca. 1 Stde. lang gekoeht; dann wird die Vor- 

lage eingescbaltet, und der Glasstab yorsichtig so weit hinuntergedruckt, da8 das 
Gliischen aus dem Ringe herausfallt oder sonstwie seinen Inbalt mit dem des 
Kolbens yermischt, worauf das gebildete NHS (lediglieh aus Nitrit) abdeatilliert 
wird. In den erkalteten Kolben gibt man dann 6 g wasaerfreies FeSO« in mog- 
lichst wenig W. und 80—100 g NaOH, yerbindet sofort mit dem Kuhler u. einer 
neuen Siiureyorlage und destilliert das nunmehr aus dem Nitrat stammende NH, 
ab; natiirlich kann man das yerbliebene Nitrat auch in aDderer Weise bestimmen. 
(Biocbem. Ztschr. 107. 1—42. 24/7. [10/3.] Berlin-Dahlem, Kaiser W i l h e l m  Inst. f-
exp. Therapie. Ziirich, Chem.-techn. Inst. d. Techn. Hochschule.) SpDEGEL.

G regory P. B a s te r ,  P h ilip  F . W e a th e rill und E dw ard  0. Holm es jr .
JSine Nachpriifung des Atomgewićhtes des Siliciums. Die Analyse des Siliciumtetra-
chlorids. Siliciumtełrachlorid (erhalten durch Uberleiten yon trockenem Cl uber 
heiBes, gepulyertes Si und Kondensieren des Prod. in einer mit Eis gekiihlten 
Flasche) wurde durch Glaswolle filtriert, yon uberschusaigem Cl durch Behandeln 
mit Hg befreit und durch fraktionierte Dest. gereinigt. Das das SiCl4 enthaltende, 
gewogene Rohr wurde unter uberschussigem NaOH zerbrochen, das Glas gesammelt 
und gewogen, die Lsg. betrachtlich yerd., mit HNOj angesauert und mit einer Lsg. 
yon reinem Ag (nahezu aquivalente Menge) in HNOa behandelt. Der genaue Aqui- 
yalentpunkt wurde nephelometrisch ermittelt. Fiir daa Verhaltnis SiCl4:4  Ag ergab 
sich der Mittelwert 0,393815, aus dem fiir das At.-Gew. des Siliciums der Wert
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28,111 folgt (Ag =  107,880, Cl =  35,457). (Journ. Americ. Chem. Soc. 42. 1194—97. 
Juni [12/4.] Cambridge, Mass., H aryaed  Coli. T . J efferson  Coolidge jr., Chem. 
Lab.)  ̂ _ B u g g e .

F ritz  E isenlohr, Eine Nachwcisrcalction des Magnesiums. Statt den Magnesium- 
ammoniumpbosphat-Nd. im Gange der qualitativen Analyse auf seine Identitat hin 
mkr. zu untersuchen, kann man mit Hilfe einer nicht verd. alkoh. Lsg. der farben- 
den Anteile der Alkannawurzel in einfaeber Weise feststellen, ob Mg yorliegt oder 
nicht. Man lost den Phosphat Nd. in 2-n. HC1 und gibt einen Tropfen dieser Lsg. 
zur alkoh. Alkanna-LBg. Auf weitero Zugabe von 1—2 Tropfen 2-n. (NH^COs-Lsg. 
zeigt sich bei Anwesenheit von Mg ein blauvioletter Farbton, wabrend anderenfalls 
nur die ursprungliche Fiirbung der AlkannaJinktur eintritt. Die durch W. nicht 
verd. alkoh. Alkanna-Lsg. darf nur mit wenigen Tropfen der was. Lsgg. versetzt 
werden, da sonat das durch bydrolytische Spaltung des Ammoncarbonats ent- 
stehende NHS eine Blaufarbung veruraacht. (Ber. Dtach. Chem. Ces. 53. 1476—77. 
18/9. [12/7.] Konigsberg, Uniy.-Lab.) ' W e g e .

Q. B ernd t, Die praktisehe Anwendung der Metallographie des JEisens. Ein- 
gehende Beschreibung der mkr. Untera. des tecbnischen Eisens unter Berucksichti- 
gung des Zustandsdiagrammes Fe-C. (Ztschr. Dtsch. Ges. f. Mechanik u. Optik 
1920. 73 -78 . 15/7. 86-91 . 15/8. 98-103. 15/9. 109—14. 15/10. Berlin-Friedenau, 
Opt. Anstalt C. P. G o e r z  A.-G.) G b o s c h u f f .

P. Oberhoffer und 0. von K e il, U ber die Bestimmung des Sauerstoffs im 
Eisen. I I .  (I. vgl. O b e r h o f f e r , Stahl u. Eisen 38. 105; C. 1918. I. 1184. Vgl. 
femer O b e r h o f f e r  und B e u t e l , Stahl u. Eisen 39. 1584; C. 1920. II. 424.) Vff. 
beschreiben e in e  Vereinfachung des OBERHOFFERschen Verf. (Ersatz der H g -L u ft-  
pumpe durch Wasaerstrahlpumpe, Ersatz von Schliffen durch Schlanchverb. usw.). 
Besondere konatruktiye Neuerungen weist aucli der elektrólytische Wasserstoff- 
entwicJcler (7—10 F , 4—4,5 A) auf; Spannungsyerhaltnisse und Elektrodenabatand 
sind giinstiger gestaltet, so daB e in e  besondere Kiihlung nicht m eh r erforderlich 
iat. Die Dauer einer B est. iat 52 Min., bei fortlaufender Durchfiihrung mehrerer 
Bestst. 32 Min. Der 0,-Gehalt im Eisen w ird  yollstandiger erfaBt, w enn  man die 
Reduktionstemp. von 950° auf 1150—1200" erhoht. Allerdings w ird  dadurch die 
Lebensdauer des Quarzrohres herabgesetzt, und i s t  e in  O fen  mit Pt-Wicklung not- 
wendig. (Stahl u. Eisen 40. 812—14. 17/6. Breslau, Techn. Hochsch.) G b o s c h u f f .

B.. D u rre r und C. D ornhecker, Die Grundlagen der Materialprufung von Eisen 
und Stahl. Zusammenfaaaende Erorterung der wichtigBten metattographisćhen und 
mechanischen Prufungsmethoden und ihrer physikalischen und chemischen Grund
lagen (Forts. folgt). (Technik u. Ind. 1920. 145—48. 26/5. 184—88. 30/6. 201—6. 
15/7. 221-24. 28/7. 236-39.12/8. 254-56. 26,8. 265-67. 8/9. 287—91. 23/9.) G r o .

A. Y ita , Die Bestimmung des Schwefels in Roheisen, Stahl, Erzen, Sćhlaćken 
und Brennstoffen durch Verbrennung im Sauerstoffstrome. Vf. berichtet iiber die 
besonders fur Roheisen und Stahl geeignete Best. des S durch Vcrbrennung im 
Oj-Strom bei 1200°. Die Verbrennungsgase werden in eine Lsg. von 3 g K J und 
30 g K JO, im 1 geleitet und aus dem freigewordenen J  colorimetrisch S durch Ver- 
gleich mit einer Skala aus KsCr.,0,-Lagg., dereń Farbę mit Jodlagg. von bekanntem 
Gehalt yerglicben war, bestimmt. Zur Best. des S in Erzen, Schlacken u. Brenn
stoffen mufi langere Zeit auf 1350° erbitzt werden; das freigewordene Jod wird 
mit »/10- oder V4-n. NaiS,Os titriert. Fiir Schwefelverbb., die beim Gluhen im 
Oj-Strom sich nicht zers., wie BaSO* und Alkali, i s t  dieses Verf. nicht yerwendbar.
-  N a c h tr a g l ic h e r  V e r s u c h s b e r i c h t :  Infolge einer Anregung von H. K i n d e r  
auagefuhrte Verss. ergaben, daB sich Schwefel- und Kohlenstoffbestimmung in Roh
eisen und Stahl gleichzeitig ausfiihren lassen, wenn man den Knopf der MeBburette 
und die Absorptionspipette des C-Beatimmungsapp. vergroBert, die Yerbrennung
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mit Saugdruck durchfiihrt und die KJ-KJOa-Lsg. verd. (1 : 3) verweudet. (Stalii 
u. Eiaen 4 0 . 933—36. 15/7. Friedeushiitte, O.-S.) G r o s c h u f f .

O r g a n ls c h e  S u b s ta n z e n .

M. Lem oigne, Spezifischc Beaktion des 2,3-Butylenglykols w id des Acetyl- 
mcthylcarbinols,- Produkte der Butylenglykolgarung. Gewisse Mikroben zersetzen 
Zucker unterB. von 2,3-Butylenglykol, CH3-CHOR- CHOH*CHs, und Acetylmethyl- 
carbinol, CHs-CO-CHOH.CH3. Zur Best. wird das letztere durch FeCls in Diacetyl 
ubergefiibrt, das bei Ggw. von Ni-Salz mit Hydrosylamin in ammoniakalischer Lsg. 
Nickeldimethylglyoocim bildet und ais solckes bestimmt wird: 10—100 ccm der Kultur 
werden mit 5 ccm PeCl3 bei 45° destilliert. 3—4 ccm Destillat werden mit 20 Tropfen 
NH„ versetzt, 5 Tropfen 20%'g- Hydrosylaminchlorhydratlsg. und 5 Tropfen 10°/0ig. 
Kickelchlorurlsg. zugefugt uud liingere Zeit gekocht. Die Rk. ist nur fiir Acetyl- 
metbylcarbinol spezifisch. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 1 7 0 .131—32. 12/1.) A. M e y .

Charles Moureu, Charles Dufraisse und P au l Robin, Uber umnittelbare 
Analyse durch fralctionierte Desłillation. Mtthode der Maxima und Minima. Wo 
die Auflosung eines komplesen Gemenges in seine Bestandteile durch die fraktio- 
nierte Dest. allein nicht gelingt, ist eine gleichzeitige Best. anderer physikalischer 
Eigenschaften der Fraktionen, z. B. der D., des Brechungsindes, der Viseositat, 
Oberflachenspannung, Loslichkeit usw., erforderlich. Jede Fraktion, welche fur 
eine bestimmte Eigenschaft ein Masimum oder Minimum aufweist, enthalt eiuen 

groBeren Anteil eiuer bestimmten Yerb. ais die yorangehen- 
den uud folgenden Fraktionen. Indem man nun fur diese 
Fraktionen engere Siedegrenzen wiihlt und stets die Anteile 
mit gleicben physikalischen Konstanten vereinigt, gelangt 
man schlieBlich zur Isolierung der einzelnen Verbb., dereń 
Anwesenkeit sich durch ein Maiimum oder Minimum an- 
kundigte. Auf diesem Wege gelang es friiher, die Verun- 
reinigungen des roben Acrolcins festzustellen (vgl. M oureu, 
D u fra isse  und R o b i n , C. r. d. 1’Acad. des sciences 1 6 9 . 
10(jS; C. 1 9 2 0 . L. 771). Zur Kontrolle der fur derartige 
JDestst. naturlich unbedingt erforderlichen Druckkonstanz 
bedienen sich die Vff. des nebenstehend abgebildeten 
Differentialmanometers. Man fullt die die Capillare mit 
Vaselinol und evakuiert bei geoffneten Hahnen A  uud B  

Fig. 40. (Fig. 40); scblieBt man nun B, so macht sich jede Druck-
schwankung in einem Fallen oder Steigen der Olsiiule bemerklich. Die Genauig- 
keit ist 15 mai groBer ais bei einem Hg-Manometer. Um eine spatere Dest. unter 
dem gleichen Druck vorzunehtnen, braucht man nur A  und B  zu schliefien und den 
Druck so zu regulieren, daB nach dem Ófifnen von A  keine Schwankung der Olsaule 
erfolgt. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 27 . 523—27. 5/7. [31/5.].) R ic h t e r .

Edm und K nech t und L eonard  Thom pson, jEine bcsćhleunigte Methode rur 
Bestimmung der' redusierenden Eigenschaften von Cdlidosekórpern. Die S c h w a l b e - 
sche Kupferzahlbest. ist zeitraubend u. ungenau, weil alle Arten von Cellulose aus 
FEHLiNGscher Lsg. Cu absorbieren, u. dieses unreduzierte Cu durch TVaschen nicht 
eutfernt werden kann. Es wird empfohlen, das CuaO in saurer Eisenoiydsalzlsg. 
zu losen, wobei es eine aquivalente Menge Fe reduziert. Das gebildete Eisenosydul 
wird mit Permanganat titriert. Will man die Osyeellulose nicht in Beriihrung mit 
kaustischem Alkali bringen, so kann man ihre reduzierende Wrkg. auf Kupfer- 
oiydrhodanat zur Best. ausnutzen. Beim Kochen mit dem Rhodanat muB Na,CO, 
zugegen sein. Das Kupferoiydulrhodanat wird dann ebenfalls mit Eisenorydsalz 
bestimmt. Rosindolin wird beim Kochen mit Osycellulose u. Atznatron quantitativ
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reduziert, der erhaltene W ert ist etwas niedriger ais bei Kupfer. (Journ. Soc. 
Dyers Colourists 36. 255—57. Oktober. Manchester, College of Technology.) St)VERN.

Bestandteile von  Pflanzen und Tieren.
Jn liu s  G attner und Emmo Schlesinger, Die radikale Yernichtung der Blut- 

spurcn in Yersuchsgeruten fur okkulte Blutungen durch die Benzidinreaktion sdbst. 
Bei Anstellung der Benzidinrk. ist die Beaeitiguug auch geringster Blutspuren an 
den verwendeten Instrumenten von Wichtigkeit. Hierzu benutzten Vff. das Beu- 
zidiureagens selbst, welches das Blut so weitgehend yerandert, daB ea mit neuem 
Reagens keine positive Rk. mebr gibt. Die gut gereinigten Glaser, Pipetten usw. 
werden mit einer ca. l°/0ig. Lsg. von Benzidin in E g. gefullt, welches mit der- 
selben oder der doppelten Menge 3°/0ig. HjOs versetzt wird, und dann mit reinem 
W. nachgespult. (Dtsch. med. Wchschr. 46. 1167. 14/10. Berlin, Privatklinik von 
Dr. E m mo  S c h l e s in g e r .) B op. i n s k i .

Ju liu s K ran ich  und H einrich  Loffler, Vercinfaćhungen und Neuerungtn au f 
dem Gcliełe der Blutu>itersucliungen bei Botz. Die Mitteilungen beziehen Bich auf 
Herst. und Aufbewahrung der ReaktionsflI., sowie auf die Untersuchungstechnik. 
(Dtsch. tieriirztl. Wcbachr. 28. 477—80. 9/10. Darmatadt.) Borinski.

E ritsch , i i  ber die Ycrwendung des Abderhaldenschen Dialysieruerfahrens bei 
Nierentubcrkulose. Eine Kritik der Arbeit von W auschkuhn . (Vgl. Dtsch. med. 
Wclischr. 46. 711; C. 1920. IV. 273.) Die von dieBein angewendete Verauchs- 
anordnung berechtigt niebt zu der gezogenen SchluBfolgeruug. Ist bei cinem zur 
Priifung benutzten Careinomsubstrat auch nur spurenweise Magenscbleimhaut zu- 
gegen, so wird die Rk. positiy ausfallen, trotzdem der Patient kein Carcinom, Bon
dem nur ein Ulcus bat. (Dtsch. med. Wchschr. 46. 1142—43. 7/10.) B orinski.

F . W idal, P. A bram i und H. Jancovesco, Die Untersuchung der Verdauungs-
minoUaste beim Studium der Leberinsuffizienz. Die nach einer einweifihaltigen 
Mahlzeit (200 g Milch) durch den Darm in die Pfortader iibertretenden, unyoll- 
standig abgebauten EinweiBspaltprodd werden von der n. Leber zuriickgehalten, 
treten aber bei geschiidigter Leberfunktion in den Kreislauf iiber. Die mangelhafte 
Funktion der Leber zeigt sich vor allem in einer Leukopenie statt Leukocytose, 
cinem Absinken des Blutdrucks und refraktometrischen Indei anstatt eines leichteu 
Ansteigens beim n. Menschen. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 171. 148—53.19/7.) Aron.

F . W id a l, P. A bram i und N. Jancovesco, Die Priifung der Verdauungs- 
hamoklasie und latcnte Lcbercntziindung. (Vgl. C. r. d. l’Acad. 171. 148; vorst. Ref.) 
MitHilfe der „Verdauungshamoklasie“ lieB sich nachwcisen, daB bei der Behandlung 
m it Novarsenobenzol in der Regel die Leberfunktion leicht gestort wird; diese meist 
latente Leberentzundung fiibrt in schweren Fallen zu dem bekannten Salvarsan- 
ikterus. Auch die Dauer der Leberreizung durch Salvarsan lieB sich verfolgen. — 
Bei akuten Infektionskraukbeiten, speziell beiin Typhus, ferner beitn Diabetes und 
Alkoholismus, lieB sich ebenfalls in einer Reibe vou Fallen eine latente Leber- 
en tzu D d u n g  d u rc h  Priifung der Verdauung8hamoklasie nachweisen. (C. r. d. 1’Aead. 
des sciences 171. 223-28 . 27/7.*) A ron.

Otto Ju n g ling , Die praktisdw Yerwendbarkeit der Wurzelreaktion v<m Yicia 
faba eąuina zur Bestimmung der biclogischen Wertigktit der Bontgenstrahlung. Die 
Methode beruht darauf, daB die zur Keimung gebrachten Samen der Pferdebohnen 
bestrablt werden u. dann die Entw. des Wachstums unter bestimmten Bedingiingen 
beobachtet wird. (Miinch. med. Wchschr. 67. 1141 44. 1/10. Tiibingen.) Bor.

n . Allgemeine chemische Technologie.
A. P ra d e l, Neue Patente au f dem Gebiete der Dampfkesselfeuerung. Yiertel- 

jdhrsbericht. (Vgl. Ztschr. f. Dampfkessel u. Maschinenbetrieb 43. 212; C. 1 9 2 0 .
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II. 384.) Besprochen werden einige Eostbauarten, die leichteres Schiiren ermog- 
lichen, sowie Neuerungen an Hohlroaten, Wanderrosten und Sehlackenstauyor- 
richtungen. (Ztsehr. f. Dampfkeasel u. Maachinenbetrieb 43. 305—10. 1/10. 
Berlin.) Schboth.

H egel, Die teclinischen Verfahren sur Wiedergewinnung fliichłigcr Loswngsmttel 
nebst einem Vergleich ihrer Eentabilitat. Die Abhandlung ist eine Wiedergabe der
Ausfiihrungen Deschiens’ (ygl. Eey. des produits chim. 23. 237; C. 1920. IV. 339.)
(Kunstatoffe 10. 137—38. Juli 155—56. Aug.) P fJjWCKE.

Oskar E its c h e l, Godesberg a. E h ., Selbsttatiger Druckleitungsdifferential- 
mischajpparat fur zwei yerschiedenartige Fil., von denen die eine dureh eine

Druckleitung flieBt, die zweite sieh in einem 
Behiilter befindet, welcher dureh zwei Stutzen 
derart mit der Druckleitung yerbunden ist, daB
dureh den einen Stutzen die Druckleitungsfl. in
den Behalter frei eintreten, die Zusatzfi. jedoch 
dureh ein im anderen Stutzen abgedichtetes 
Capillarrohr austreten und sieh mit der Druck
leitungsfl. in der Druckleitung yermischen kann, 
dad. gek., daB zwischen den beiden Eohretutzen 
(b und fcj (Fig. 41) ein in die Druckleitung ver- 
schieden tief einfiihrbares Eegulierorgan (g) an- 
geordnet ist, welches je nach Stellung u. Durcb- 
fluBgeschwindigkeit eine Druckdifferenz zwischen 
den beiden Eohratutzen erzeugt und dureh diese 
Druckdifferenz den Austritt der Zusatzfl. dureb 
das Capillarrohr (h) in die Druckleitung (a) selbst- 
tatig gleichmaBig und im gewiinschten Verhiiltnis 
bewirkt. — Der App. dient fur die in der Indu
strie yorkommenden Falle, in denen zwei yer- 
schiedenartige Fil. in einer unter Druck befind- 
lichen Leitung so miteinander yermengt werden 
miiasen, daB die eine FI. nur in ganz geringer 

Menge der anderen beigemischt werden darf. (D.E.P. 323415, KI. 12e yom 24/10. 
1918, ausg. 27/7. 1920.) Schakf.

E e in h a rd  W uasow, Charlottenburg, und E m il Schierholz, Berlin-Schone- 
berg, Vorrićhtung m m  Auswaschcn, bezto. Ausscheiden mećhanisćhtr Beimengungen 
aus Gasen, Dampfen und FlussigTceiten in der Weise, daB der Gas-, bezw. Flussig- 
keitsstrom tangential in zylindrische, mit sebraubenformigen Leitfliichen yersehene 
Apparate eingefuhrt wird, dad. gek., daB am Umfang jedes App. im Innern ab- 
warts gerichtete, an die sebraubenformigen Leitflachen anschlieBende Ableitungs- 
kanale angeordnet sind. — Dadurch wird yermieden, daB einmal an die Peripherie 
gelangte Massenteilchen yom Strom immer wieder mitgeriasen werden. Drei weitere 
Ansprucbe nebst Zeichnungen in Patentschrift. (D.E.P. 324260, KI. 12 e vom 
18/10. 1918, auag. 23/8. 1920.) S chaef.

Messer & Co., G. m. b. H., Frankfurt a/M., Vakuumisóliertes Metallgefafł sur 
Aufbewahrung flussiger L u ft oder sonstigen Gutes mit tiefliegender Temperatur, 1. gek. 
dureh eine Fiillung mit Pentan in einem Hohlraum zwischen GefaB und Vakuum- 
mantel. — 2. Vakuumisoliertes MetallgefaB nach 1, bestehend aus zwei mit ihren 
Hohlmanteln ineinandersteckenden Behaltern, yon denen der Hohlraum des Innen- 
behalters luftleer ist, dad. gek., daB der ihn umBchlieBende Hohlraum des Auflen- 
behalters mit Pentan gefiillt i s t  — Dadurch wird ein Zutiitt der AuBenluft iu



1920. IV . II. A l l g e m e in e  c h e m is c h e  T e c h n o lo g i e . 737

den Yakuummantel verhindert. Pentan hat bekanntlich die Eigenscbaft, erst untec 
194* zu erstarren. (D.E.P/ 324 261, KI. 12 f  vom 12/11. 1916. ausg. 25/8. 1920.) SCH.

W aeser, Uber Trockenapparate, lei denen das Trockengut durch den Warme- 
trager selbst bewcgt wird. B e i  dem Sćhnelltrockner (Fig. 42) System „ B U h le b ; '1 
(D.R.P. 241942) (vgl. B O h l e e ,  Chem. Apparatur 1. 5) streut die Eintragwalze das 
TroekeDgut in da8 Trockenrohr ein, wo es von einem Strom h. Luft oder Gase er- 
faBt und in die Hohe gerissen wird. Im StoBfanger erfolgt Bewegungsumkcbr. 
Das Troekengut fallt in den Zyklon, wo es sich von der Luft trennt und von der 
Austragwalze ins Freie befordert wird. Das FuBrohr, der Ventilator und der Luft- 
erhitzer konnen derartig angeordnet werden, daB die Bodenflache nur 3—10 qm be- 
tragt. Das Trockengut braueht nur 5—7 Sekunden im App. zu weilen. Zur Trock- 
nung konnen auch inerte Gase oder, wo angangig, direkte Feuergase yerwendet 
werden. Aus der wiirmetechnisehen Berechnung ergibt sich ein Gesamtnutzefiekt

von etwa 60°/0. Die App. werden von der 
Tecbnischen Ges. W j l l y  S a l g e  u. Co., G. 
m. b. H ., Berlin W. 8, Unter den Linden 
12/13, Sonderabt. B O h l e r ,  gebaut. (Ztaehr. 
f. angew. Ch. 33. 229— 31. 28/9. [2/8.] 
Magdeburg.) J u n g .

Fig. 42. Fig. 43.
A dolf Y incik, Bródek b. Prerau, und F ranz  Turek, Briinn, TJmlaufeerdampfer, 

bei welchem die FI. eine Anzahl von in einem gemeinsamen AuBenmantel neben- 
einander untergebrachten, stehenden Heizkammem bintereinander in gleicher 
Richtung durchflieBt, dad. gek., daB die nebeneinander befindlichen, stehenden 
Heizkammern (4) (Fig. 43) sowohl voneinander ais auch vom gemeinsamen AuBen
mantel (i) des Verdampfers durch Wandę (7) getrennt sind, so daB der Oberlauf 
der FI. von einer Heizkammer in die daneben befmdliche Heizkammer langs der 
ganzen Umfliiche dieaer Heizkammer, und z war getrennt von der Umflache der 
Nachbarheizkammern ais auch des auBeren Verdampfermantels erfolgt. (D B..P. 
321378, KI. 12a vom 6/3. 1918, ausg. 7/7. 1920. Prioritat [Osterr.] v. 8/1. 1917.) SCH.

L udw ig le  B re t, Charlottenburg, Trockeneinrichtung mit endlosen Forder- 
bandern. Das Wesen der Erfmdung beruht in der Vereinigung von elektrisehen 
Heizkorpem mit endlosen Forderbiindern. Dabei bietet die Regelbarkeit der ele*.- 
trischen Heizkorper im Ganzen oder in Gruppen in Verbindung mit den Fórder- 
bandern den Yorteil, das Trockengut bei seiner Yorbewegung den jeweiligen Zu- 
stande entsprechend erwiłrmen zu konnen, ohne dabei an irgend einer Stelle uber
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das hoclist. zulassigc MaB der Erhitzung herauegelion zu mussen. Zeichnung bei 
Patentsclirift. (D.R.P. 323824, KI. S2a yom 21/9. 1916, ausg. 9/8.1920.) S c ita r f .

H erm ann B ollm ann, Hamburg, Yerfahren zur JEnlfernung von fluchtigen 
LSsungsmittdn aus den damit hchandeltcn Małerialien, 1. darin bestehend, daB man 
das Arbeitsgut kontinuierlich in ansteigender Bahn befordert, erwarmt und mit 
W.-Dampf im Gegenstrom zusammenfiihrt. — 2. Verf. nach Anspruch 1, dad. gek., 
daB man das Arbeitsgut wechselweise beheizt und kiihlt und an den nicht be- 
heizten, bez w. gelciililten Strecken mit W.-Dampf zusammenfuhrt. — Dadureli 
wird ein besseres Eindringen des W.-Dampfes in das Materiał erreieht. Zeichnung 
bei Patentsclirift. (D.R.P. 324142, KI. 12 a vom 30/5. 1918, ausg. 25/8. 1920.) Sch .

M aschinenban Akt.-Ges. Balcke, Bochum, Jliesćleinbau fur LaugeńkUihler mit 
einseitig berieselten Blechen, 1. dad. gek., daB die Bleche federnd und bicgsam 
gchalten sind, so daB durch Verśinderung ihrer Form die darauf niedergeschlagenen 
Salze zum Abfallen gebracht werden konnen. — 2. Rieseleinbau nach 1. dad. gek., 
daB die federnden Bleche gegen die Zerstorungsricbtung der Lauge konkav ge- 
bogen sind, bo  daB sich dort das Salz klumpenformig ansetzen muB. — Dadureli 
laBt sich die Arbeit. des Abklopfens der Salze yereinfacben oder ganz yermeiden. 
Der Salzklumpen yerliert seine Haftfiihigkeit und muB yon dem Blech abfallen. 
Zeichnung u. drei wcitere Anspriiche in Patentschrift. (D.R.P. 323709, KI. 17e 
vom 19/5. 1918, ausg. 3/8. 1920.) S ch ak f.

M aschinenfabrik  A ugsburg-M urnberg  A.-G., Augsburg, Wdrmeaustausch- 
npparat filr Kaltemaschinen, bei denen das yerdampfende Medium im AuBenrohr 
eines Doppelrohrelementes stromt, wśihrend das abzukuhlende Medium nacheinander 
sowobl durch das Innenrohr ais auch entlang dem AuBenrohr des Elementes be- 
wegt wird, dad. gek., dafl die Elemente senkrecht stehen und aus geradlinigen 
Rohren beatehen. Zeichnung bei Patentschrift. (D.R.P. 323963. KI. 17a vom 
17/7. 1917, ausg. 14/8. 1920.) S c h a e f .

"Walter L ange, Berlin-Wilmersdorf, Kotnpressionskaltemaschine, bei welcherdie 
Yerdićhtung des ais Kćiltetrdger rericendeten Wasserdampfes durch eine vielstufige 
Sćhlmderpumpe erfolgt, dad, gek., daB die Stufen der Schleuderpumpe mit selbst- 
tiitigen, nach auBen offnenden Ventilen, dereń Stellung auBerlich durch Zeiger- 
yorricbtungen erkennbar ist, ausgestattet sind, und daB d ie  u b ereinB tim m end  aus- 
gebildetcn Scbleuderrader mit foitlaufend zunehmenden Abdeckungen entsprechend 
dem  mit der zunehmenden Yerdićhtung abnehmenden Rauminhalt des Arbeitsmittels 
a n s g e B t a t t e t  sind. — Man erkennt an der Stellung der Zeigeryorrichtungen sogleich, 
wie sich bei Beginn des Betriebes d ie  Druckyerhaltnisse innerhalb der Pumpe yer- 
andern, d. h. welche Stufen noch Uberdruck auszustoBen haben, und welche Stufen 
bereits mit dem Absaugen des Wasserdampfes s u b  dem  Vakuum begonnen haben. 
Druckmesser, Vakuummesser usw. sin d  iiberilussig, da die Zeiger um so weiter nach 
dem  Eude der Pumpe zu in Tatigkeit treten, je  tiefer das Yakuum, also auch je 
k a l t e r  die zu yerdampfende FI. ist. Zeichnung bei Patentschrift. (D.R.P. 324380, 
KI. 17 a vom 2/3. 1918, ausg. 28/8. 1920.) SCffABF.

Eugen Ruf, Uber Anilismus. Scliilderung von Vergiftungserseheinungen durch 
Anilindampfe, die sich in der Hangę entwickelt hatten u. nicht abgesaugt wurden. 
(T«tilber. uber Wissensch., Ind. u. Handel 1. 101. 1/9.) S tT E K N .

UL Elektrotechnik.
"W. E. Moore, Der dektrische O fen, seine JEinfuhrung in die Schmelzlechnik. 

Eine Erorterung der Vorziige des elektrischen Ofens fur die Stahlschmelze und ein 
Yergleich mit dem offenen Herdofen und dem kleinen Bessemerkonyerter. (Trans. 
Amer. Elektr. Soc. 35. 161—74. [4/4.* 1919.] New York.) J. Me y e r .
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E lek trische  Isolierm asaen. In Tabellenform zusammengestellte Patentliteratur. 
(Kunststoffe 10. 161—64. 1/9. 171—73. 15/9.) P f ł U c k e .

E lek trisch e  S pezialfabrik  fu r K leinbeleuch tung , G. m. b. H ., Berlin- 
Sehoneberg, Gcfcifi fur elektrische Kippelemente und Kippbattcrien. Es ist seillicli 
oberhalb des BatteriegefaBes ein  FliissigkeitsbehiLlter angebracht, der anniihernd bo 
groB ist wie der Hoblraum des BatteriegefaBes, so daB er bei einer Drehung nm 
90° den Elektrolyten vollstandig aufnimmt. Das Kippelement ist besonders fiir 
elektrisebe Sieherbeitslampen geeignet, weil das Ein- und Aussehalten dureb Kippen 
des ElementgefaBes in yollstiindig funkenfreier Weise gesebieht. (D.R.P. 326318, 
KI. 21 b vom 18/5. 1919, ausg. 28/9. 1920.) M a i.

G. UL J. M ackay, Synmetrisehe Anordnung des Anodenleuchteffektes in Helium- 
entladungsrohren. Unter bestimmten Bedingungen tritt in He von etwa 2 cm Druck 
ein LeuchtefFekt an der Anodę auf, bei der das Leuchten auf einzelne Punkte be- 
schrankt ist, die die Anodę in regelmaBiger Anordnung umgeben. (Physical Reyiew
[2] 15. 141.) F r a n c e *

Bruno D onath , Berlin-Friedenau, und A rth u r P artzsch , Berlin-Karlshorst, 
Elektrische Entladungsrohre mit gliihender Kathode und einem Yorrat den Kathodcn- 
fall herabsetzender Mttalherbindungen, dad. gek., daB die Sublimation des den Ka- 
tbodenfall herabsetzenden Yorrates ohne jegliche Fremdheheizung der Kathode 
lediglich durch den Entladungestrom eingeleitet und aufrecht erhalten wird. (D.R.P. 
326311, KI. 21g vom 27/5. 1917, ausg. 27/9. 1920; Zus.-Pat zu Nr. 295395; fruheres 
Zus.-Pat. 298431; C. 1919. IV. 531.) M a i .

V. Anorganische Industrie.
M anufactures de P rodu its Chimiąues da  H ord E tablissem ents K ublm ann,

Paris, Yerfahren zur Gewinnung fliissiger schweftigcr Sdure aus rerdiinnten Schwefel- 
dioxydgasen, insbesondere den Gasen von Kies- und Blendenofen, dad. gek., daB 
die yerd. Gase yerdichtet, sodann in Berubrung mit anthracenfreien schweren Olen 
gebracht werden, worauf das SO,-Gas durch Erwarmung im Unterdruck aus den 
Ulen ausgetrieben und durch Verdichtung yerflussigt wird. — Steinkohlenteerol, 
yorzugsweise von D. =  1, lost bei gewohnlicher Temp. unter Atmospharendruck 
ein Yiertel seines Gewiehts an SOs. (D.R.P. 325 473, KI. 12i yom 23/11. 1919, 
ausg. 16/9. 1920.) M a i .

Zellstoffabrik  W aldhof, Mannbeim-Waldhof, Yerfahren zur Herstellung ton  
schicefliger Sdure und Metallsulfaten aus Schwefelkiesabbranden m. dergl., dad. gek., 
daB man die Abbrande mit B,SOł in fl. oder in fester Form, wie z. B. mit Bi- 
sulfat) yersetzt und die zum Trocknen gebrachte M. bei einer Temp. gluht, bei 
welcher unabgerostet gebliebener Kies oder gebildetes schwefelsaures Eisen in ent- 
weichende SO* und zuruckbleibendes Eisenoxyd zersetzt werden, wiihrend andere 
Metallsalze, wie z. B. ZnSOł oder CuSO*, unzersetzt bleiben, so daB diese 
letzteren beim Behandeln mit W. in Lsg. gebracht und darau3 gewonnen werden 
konnen, unter Zuriicklassung eines yerhaltnismśiBig reinen Eisenoxyds. Hat man 
mit Bisulfat gegliiht, so erhalt man nach Zusatz einer entsprechenden Menge von 
NaCl eine Lsg. von ZnCl* und Na3S04, welche Salze man durch Abtreiben des 
Chlorzinks oder durch Ausfrierenlassen des KaJSOł yoneinander trennen kann, oder 
aber man fSlit das Zn aus. (D.JŁ.P. 298552, KI. 12 i vom 5/10. 1916, ausg. 2/10. 
1920.) M ai-

Jam es W a lk e r, Kriegserfahrungen in  der Herstellung von Salpetcrsaure und 
der Wiedergetoinnung nitroser Ddmpfe. Vf. berichtet uber die in der Kriegszeit 
gemachten Fortschritte auf dem Gebiete der Fabrikation von Salpetersaure aus Sal- 
peter und aus Ammoniak und der Wiedergewinnung der in den Ablaugen der
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Toluolnitrierung enthaltenen nitroscn Gase. (Jouru. Chem, Soc. London 117. 382—S9. 
April 1920. [18/12. 1919.].) B u g g e .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., Yerfdhren zur kata- 
lytiscken Uberfiihrmg von Ammoniak in Stiekoxyde mittels Sauerstoff, bezw. Luft 
nnter Verwendung von Kupferoxyd ais Katalysator, dad. gek., daB Kupferoxyd in 
Ggw. untergeordneter Mengeu von aktiyierenden Sauerstoffverbb. des Mn oder Pb 
angowendet wird. — Man trankt z. B. 5 Teile gekorntes CuO mit 1 Teil MnNO* 
oder PbNO, in Lsg. und erhitzt die Kontakt-M. Beim tjberleiten eines 7°/(,ig. 
NHS-Luftgemisches bei 750° werden Ausbeuten an Stickoxyden von 90% und mehr 
erhalten. (D.B..P. 3 0 1 3 6 2 ,  KI. 12i vom 9/3. 1915, ausg. 2/10. 1920.) M ai.

N orsk H ydro-E lek trisk-K vaelstofak tieselskab , Kristiania, Verfahren zum 
Ausschmelzen abgesćhiedencr, fesłer Stickoxyde aus Gefrieruorrichtungen in den Kuhl- 
vorrichtungen fur nitrose Gase, dad. gek., daB so yiel Stićkstofftetroxyd zu den ab- 
geschiedenen nitrosen Gasen zugefiihrt wird, daB die hierdurch zugefuhrte erhohte 
Kondensationswarme zum Scbmelzen des festen Stickstofftetrosydes geniigt, oder 
dadurch, daB Stickoiyd (NO) dem Kiihlapp. zugefuhrt wird. — Die hauptsachlicli 
aus N ,04 bestebenden festen Oiyde yerbinden sich mit dem NO zu sehr niedrig 
schm. NsOj. (D.S.P. 325636, KI. 12i vom 29/8. 1919, ausg. 16/9. 1920; Norweg. 
Prioritiit vom 14/10. 1918.) M a i .

Charles A. Doremus, Direkłe Erzeugung von „weiflem Arscnik“. Beschreibung 
einer Einrichtung, in der aus einem amerikaniscben Erze, das 47,10°/0 AsSFe und 
9,67 °/o FeSs enthielt, direkt weiBer Arsenik gewonnen wurde, der zum Abtoten 
von Insekten und zur Herst. von Gaskampfstoffen gebraucbt wurde. Das Erz wurde 
gerostet und die abgesaugten Rostgase durch einen Cottrell-Staubabschneider ge- 
sehickt, der mit 65000 Volt aufgeladen war. Hier schlug sich ein Prod. nieder, 
das 98°/0 A ss0 3 enthielt (Trans. Amer. Elektr. Soc. 35 . 187—89. [4/4.* 1919.] 
New York.) J. M e y e r .

Die G raph itindustrie . An der Band eines Berichtes „Graphit“ yon Sp e n c k  
und H a a n e l , der auf Yeranlassung der Canadischen Regierung durch das Depart
ment of Mines herausgegeben worden ist, wird das Vork, die Bearbeitung und die 
Yerwendung des Graphits besprochen. (Engineering 110. 231—32. 20/8.) J. Me y .

Ch. Chorower, Verhalten der Alkalichloride in  konzentrierten Losungen bei 
fortdauernder Yerdampfung in Gegenicart von Alkalihydroxyden. Yorlaufige Mit- 
teilung. Vf. unteraucht das Verk. von KCl und NaCl beim konstanten Abdampfen 

der Lauge, die durch chemische Umsetzung aus mit Kalk und 
Bariumoiyd kaustifizierter Schlempekolile gewonnen wird. Die FI. 
wurde in einem 4 1 fassenden Eisentopf auf direktem Feuer unter 
periodiaobem Ersatz der yerdampften Menge abgedampft; von Zeit 
zu Zeit wurde das auggeschiedene Salz abgenutscht und die Lauge 
zuriiekgegossen. Eatte die Salzabscheidung in groBen Mengen auf- 
gehort, wurde der Kp. abgelesen und eine Probe mit einem zur 
Probenahme hergerichteten G A Y -L usS A C sehen  Pyknometer (ygl. 
Fig. 44) entnommen. Die Konstruktion des App. ist aus der Fig. 
ersichtlich. Die Kpp., DD. und Analysenresultate sind in einer 
Tabelle zusammengestellt. Auf Grund von Betracbtungen uber d as  
Massen wirkungagesetz kommt Vf. zu folgendem SchluB: Beim Ab
dampfen steigen die Kaliumionen nur so lange, bis der Sattigungs- 
punkt erreicht ist; es besteht dann ein yollstiindigcs heterogenes 

Gleichgewicht, in welchem der Druck der Kaliumionen von den jeweiligen Ge- 
wichtsmengen des Hydroiyds und Chlorids unabhangig ist. Da das Na sich im 
konstanten Steigen befindet, muB auf den ungesattigten Zustand der Lsg. in bezug 
auf die aktiye Masse der Natriumionen geachlossen werden. Der Wert des kon-
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stanten K/NaVerhaltnisses wurde in der Versuchsreihe nicht erreicht. (Ztschr. f. 
angew. Ch. 33. 201—3. 24/8. [16/7.] Flis (Tarragona), Spanien.) J u n g .

F ran z  B randenburg , Lendersdorf b. Dureń, Yerfahren zum Ztrsetzen von 
Soilzen in  Pfannen, die vorher mit bereits zers. und erhifztem Calciniergut gefullt 
sind, dad. gek., daB die Salze in wss. Lsg. allmahlich unter Umriihren in die Pfanne 
geleitet werden. — Das Verf. dieut zur kontinuierliehen Verarbeitung von Eisen- 
chlorid u. -sulfat, Chlormagnesium, Natriumbisulfat usw. (D.R.P. 324259, KI. 12 a 
vom 27/10. 1917, ausg. 20/8. 1920.) S c h a b f .

VI. Glas, Keramik, Zement, Baustoffe.
E. C. Mc K elvy und C. S. Taylor, Glas-Metallverbindungen. Eg werden ver- 

schiedene Verff. zum sicberen Verbinden von Glas mit Metali beschrieben, die sicb 
im U. S. A. Bureau of Standards bewahrt haben. Eine Lotyerb. kann man her- 
stellen, wenn man die Glasrohre mit Sand oder Sehmirgelpapier aufrauht, dann 
mit einer kolloidalen Pt-Lsg. in Lavendelol bestreicht und bis zur Rotglut erbitzt, 
wodurch das P t eingebrannt wird. Fiihrt man dann diese Glasrohre in eine 
Metallrobre ein, welche innen verzinnt ist, so kann man die Yerb. beider Rohren 
durch Sn oder Lot bewirken. Im AnscbluB an das Amerik. Patent 1046048 von 
K r a u s  werden dann noch einige Verff. beschrieben, um mittels P t Rohren eine 
geschmolzene Glas-Metallyerb. zu erreichen. An mehreren Beispielen wird die 
Brauchbarkeit dieser Yerbb. gezeigt. (Journ. Americ. Chem. Soc. 42. 1364—74. 
Juli. [22/4.] Washington, U. S. Bureau of Standards.) J. Me y e e .

G. Polysius, Dessau, Austragevorrichtung fur Schachtofen mit sich drehender, 
mit einem Abstreicher ycrsehener Plattform, dad. gek., daB der Abstreicher ober- 
halb der Plattformflache u. in das Schachtofeninnere ragend einstelłbar angeordnet 
ist. — Durch die hiermit geschaffene Regelbarkeit der auszutragenden Gutmenge 
ist die notwendige Beeinflussung des Brennvorgangos gewahrleistet. Zusammen- 
baekendes Gut kann durch Brechzahne, die an Abstreicher und Plattform an- 
gebracht sind, zerkleinert werden. Zeichnung bei Patentschrift. (D.R.P. 323834, 
K L  80c vom 24/4. 1915, ausg. 9/8. 1920.) S c h a k f .

H enry  Ju liu s  Salom on Sand, Nottingham, Engl., JErschmdzung von Glasem 
am  Kteselsaurc oder aus anderen hochfeuerfesten wid fur sich vergla$ł>aren Oxyden, 
einzeln oder in Mischung, im Vakiiuni, 1. dad. g ek , daB der Ausgangsstoff in einer 
luft- und gasleer gemachten Hiille aus einem in der Schwerschmelzbarkeit dem 
Ausgangsstoffe iihnlichen Glase zusammengeschmolzen wird. — 2. Verf. nach 1,
dad. gek., daB die Vorbehandlung der Ausgangsstoffe zwecks Reinignng in der in
1 bezeichneten Hiille erfolgt. — Um die zu yerglasende Substanz von etwa vor- 
bandenen Verunreinigungen zu  befreien, wird man sie in bekannter Weise starker 
Erhitzung in Luft, O, HC1 o. dgl. unterwerfen. Fiihrt man dieses Vorbereitungs- 
verf. in der erwahnten Hiille aus, so wird jede nachtragliche Verunreinignng der 
gereinigten S u b s ta n z  ausgeschlossen. (D.R.P. 322956, KI. 32a vom 21/1. 1914, 
ausg. 10/7. 1920. Engl. Prior. vom 7/7. 1913.) S c h a b f .

Jean  W olf, Koln, Vorrichtung zur JEntnahme gesćhmolzenen Glases aus dem 
Ofen, besonders zwecks selbsttatiger Speisung von Glasmaschinen, bei welcher zwei 
geradlinig durch Druckluftkolben bewegte, ais Messer ausgebildete Schieber am 
Auslauf des Ofenvorbaues scheren und den Auslauf abwechselnd schlieBen u. frei- 
geben. Dies wird gemaB der Erfindung dadurch erreicht, daB die an je einer Tra- 
yerse befestigten beiden Schieber durch Fuhrungsstangen so miteinander und mit 
dem Druckluftkolben eines Arbeitszylinders yerschoben werden, yerbunden und ge- 
fuhrt sind, daB beim K o lb en h u b  des einen Arbeitszylinders die Messer aus der End- 
stellung in Mittelstellung iiberfuhrt werden, und der Auslauf freigegeben wird und 
beim Kolbenhub des anderen Arbeitszylinders durch Fortbewegung der Messer in
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unyeriinderter Kichtung bis in die zweite Endstellung wieder geschlossen wird, 
worauf das nachste Ofluen u. SchlieBen durch entgegengerichtete Kolbenbewegungeu 
erfolgt. Zeicbnung bei Patentschrift. (D.R.P. 323674, KI. 32a vom 9/5. 1919, 
ausg. 4/8. 1920.) S c h a e f .

Lucien P au l B asset, Montmoiericy, Frankr., Verfahren der Herstellung von 
Zemetit oder hydraulischem Kalle aus Gijis oder Anhydrit, wobei der Gips zunachst 
mit oinem tJberschuB yon Ton erhitzt, und erst das entstandene Zwischenerzeugnis 
iu ein zementartigea Biudemittel iibergefiihrt wird, dad. gek., daB das Zwischen- 
erzeuguis fein gemahlen und mit geloschtein Kaik gemischt wird. (D.R.P. 326216, 
KI. 80b voui 21/10. 1913, ausg. 23/9. 1920; Zus.-Pat. zu Nr. 324570; C. 1920. IV. 
528; Frauz. Priori tiit vom 21/10. 1912.) M a i.

A. S te ttb ach er, Vom Steinholz und dessen Bodenbelagen. Besprochen wird 
die Anwendung des Steinholzea zu Bodenbelagen (z. B. Xylolitb, Linolith, Euboolith, 
Pianolith, Terrazzo, Tekton ubw.). Steinholz wird hergestellt aus gebranutem Mag- 
nesit, Chlormagnesium und Holz, Kork ubw. Die unangenehme Eigenachaft des 
Schwitzens bei nicht gut abgebundenem Steinholz kann durch Zugabe von Natrium- 
silicat nach dem Schweizer Patent 79296 vermieden werden. Das iiberschiissige 
Chlormagnesium tritt mit dem Na-Silicat unter B. von NaCl und Magnesiumsilicat 
iu Bk. (Kunststoffe 10. 153—55. Aug.) P f l Oc k e .

F. Fuchs, U ber Quarsitc und Silicasteine. Die Abhandlung vou W e e n ic k e  
(Stahl u. Eisen 40. 432; C. 1920. IV. 247) yeranlaBt den Vf. zu dem Hinweia, daB 
die heute bekaunten W .  von umorphem Quarzit nur wenige Jahrzehnte reiehen, 
so daB eine Ausfuhr desselben nicht erwunscht sein kann. (Stahl u. Eisen 40. 
1048. 5/8. [Juni.] Bendorf.) G r o s c h u f f .

VIII. Metallurgie; Metallograpłue; Metali verarbeitung.
A lezander N athansohn , Dresden, Verfahren zur Yofbereitung von Suspcn- 

sionen fur die Aufbereitwng, dad. gek., daB man Suspensionen mit unter dem Liclit 
yeranderliclien Stoffen yersetzt, dann Licht einwłrken laBt und hierauf eine Auź- 
bereitung yornimmt. — Ais durch das Licht yeranderliche Stoffe kann man 
z. B. Farbstoffe, Metallyerbb., wie Ur, Cr, Ag, Fe, Ni, Hg u. dgl., die organischeu 
Verbb., namentlich fluorescierende, wie z. B. Asculin, Chinin, fluorescierende Farb- 
stoffe, organische Sauren, yerwenden. Ais FI. kann man W., KW-stoffe, A. u. dgl. 
anwenden. (D.R..P. 323836, KI. l a  vom 19/12. 1919, ausg. 9/8. 1920.) S c h a e f .

fi. D u rre r, U ber die Verhuttiirtg von Titaneisensand. Vf. erortert einen Be- 
richt yon A u b e l  (The Iron Trade Reyiew 1919. 138S) iiber die Verhiittung der 
rfitaneisensande auf Ncuseeland. Bei der Tiianeisenerzvtrhuttung treten yerschiedene 
Schwierigkeiten auf. Die Schlacke trennt sich in zwei Schichten, eine schwerere 
Ti-reichere und eine leichtere Ti-armere. Die Ti-ieichere Schicht yerursacht siarkę 
AnfressuDgen im  Ofen. (Stahl u. Eisen 40. 938—41. 15/7. Dusseldorf.) G r o s c h u f f .

G nstaf G rondal, Djursholm, Schweden, Yorrichtung zum Auslaugen Mmigen 
oder pulverfonnigen Gutes. 1. Vorrichtung zum ununterbrochenen Auslaugen und 
Waschen nach dem Gegenstromprinzip von feinkornigem oder pulyerformigem Gut 
mit einer Reihe aneinanderliegender Auslaugungskasten, dad. gek., daB das L6- 
sungsmittel ohue AnwenduDg irgendeiner mechanischen Einrichtung durch die in 
yerschiedene Hohen gelegten Auslaugungskasten bewegt wird, und daB das aus- 
zulaugende Gut, das in an sich bekannter Weise in entgegengesetzter Richtung zum 
Losungsmittel wandert, durch hin und her bewegte, auBerhalb der Lauge gelagerte 
Forderglieder umgeruhrt und durch diese Kasten befordert wird. — 2. Vorricbtung 
nach 1, dad. gek., daB die Auslaugungskasten mit mehreren Ein- und AuslaB- 
offnungen, bezw. Umleitungen yersehen sind, so daB yerschiedene Losungsmittel 
in den einzelnen Kasten yerwendet werden konnen. — Dadurch wird die zer-
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storende Einw. der oft scharf fressenden Lauge auf das Materiał moglicbst yermin- 
dert Zwei weitere Anspruche nebst Zeichnung in Patentschrift. (D .RP. 323809, 
KI. 40 a vom 11/2. 1910, ausg. 6/8. 1920.) S c h a r f .

R- W. H. A tcherson, Das Vcrhiitten von Gichtstaub. Vf. berichtet iiber Be- 
triebserfalirungen der Ohio-Werke der C a r n e g ie  Steel Co. bzgl. der Verhiittung 
von Gichtstaub mit dem Hochofenmoller. (The I ro n  Trade Review 1920. 559—63; 
Stabl u. Eiaon 40. 1204—6. 9/9. [19/2.] Ref. W a g n e r .) G r o s c h o f f .

G eneratorgas aus Koks im Martinofenbetrieb. Vf. erortert die Mitteilung 
von Os a n n  (GieBereiztg. 16. 193; C. 1919. IV. 451). (Stabl u. Eisen 40. 948 bis 
949. 15/7.) G r o s c h d f f .

G. N eum ann, Uber den JEinftup der Strahlung au f die Warmeubcrtragung in 
Cowpern. Aus den Strahlungsgesetzen, den Vorgangen in der Natur, im elektrischen 
Ofen und bei der besehleunigten Cowperbeheizung ergibt sieb, daB der Warme- 
austausch in Cowper auch in der Windperiode durch Warmeleitung stattfindet, und 
der EinfluB der Strahlung praktisch unbedeutend ist. (Stahl u. Eisen 40. 1065 
bis 1067. 12/8. Dusseldorf.) G r o sc h t jf f .

P au l Schw ingham m er uud K arl Schw ingham m er jr .,  Mannheim-Neckarau, 
Yerfahren zum Hiirten von Eisen, gek. dad., daB Eisen in Form von Stśiben oder 
fertig bearbeiteten Teilen in einen Kasten, entbaltend eine Miscbung von Kliir- 
schlamm aus stadtiseben Kanalisationen und Laub, eingelegt und in einem Gliih- 
ofen durch 10 Stdn. einer Temp. von 1300° ausgesetzt wird. — Es konnen so Eisen- 
gegenstiinde bis zu 20 mm Tiefe gehiirtet werden. (D.R.P. 326437, KI. 18c vom 
3/7. 1919, ausg. 27/9. 1920.) M a i .

E isenleg ierungen . Zusammenfassende Beschreibung der wichtigsten Eisen- 
legierungen. (F o rts . folgt.) (Galvanoplastik u. Metallbearbtg. 27. 7—9. Ang.) G r o .

R u d o lf S totz, Uber das Kleingefuge des Tetupergusses in Zusammenhang mit 
seinen Festigktitseigenschaftcn. An Lichtbildern von Proben, die dem praktischen 
Betrieb entnommen sind, erortert Vf. unter Beriicksiehtigung der Festigkeitsejgen- 
sebaften das Kleingefuge von gutem und minderwertigem TemperguB, sowie des 
zugehorigen Roheiaens und erlautert besonders die Entstehung yon „hautigem" 
TemperguB. (S ta lli u. Eisen 40. 997 — 1002. 29/7. Stuttgart - Komwestlieim, 
St o t z  A.-G.) G r o s c h d f f .

George K. E llio tt, Die Qualitdtsverbesserung des grauen JEisens im elektrischen 
Ofen. Es werden Vorschliige zur Verwendung eines basisch gefiitterten elektrischen 
Bogeubogens gemacht, mit dem man graues Eisen aus dem Kupolofen nehmen u. 
fur besondere Zwecke raffiniereu und iiberhitzen kann. (Trans Amer. Electr. Soe.
35. 175—86. [4/4.* 1919.].) J. Me y e r .

Graflich von lan d sb e rg sch e  E lek tro stah l- und M etallw erke O. m. b. H., 
Greyenbriick i. W ., Yerfahren zur Umwandlung von Flufieuen in reines Boheisen 
im elektrischen Ofen. Ea wird das im Elektroofen gereinigte Ausgangsmetall in 
eine Pfanne iibergefuhrt und aus dieser unter Zuriickhaltung der Schlacke wieder 
in den Elektroofen zuriickgegeben; das Anfkohlen erfolgt mittela fein yerteilter 
Kobie od. dergl. durch Zusetzen in den Strahl beim WiedereingieBen des FluS- 
eisens aus der Pfanne in den Elektroofen. (D.R.P. 309252, KI. 18b vom 16/12.
1917, ausg. 20/9. 1920.) Mal

K a rl D ornheeker, Der saure Martinofenbetrieb. Vf. berichtet nach Bemerkungea 
iiber die Anwendbarkeit der Phasenregeln auf den praktischen Schmelzbetrieb ein- 
gehend uber zwei besonders fiir die Prasis wiebtige Arbeiten uber die Metallurgie 
des sauren M artinofens: 1. B. Y a n e s k e ,  Die Desoxydation und der saure Einflufi 
des Kalkts au f das Gleichgewicht im sauren Martinofen (Journ. of the Iron and 
Steel Insi. 99. Nr. I. 255—73. [1919]) u. 2. J. H. W h i t e l e y  u . A. F. H a l l i m o i t o ,  
Die saure Zustellung und die Schlacke (Journ. of the Iron and Steel In s t 99. Nr. I.
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199—270 [1919]). 1. Y a n e s k e  erortert ausfuhrlich die physikalisch-chcmischcn Ver- 
haltnisse des sauren Martinbttriebs, beaondera die Wirkung des Kalks au f die 
Sehlacke w id au f das Gleichgcwicht zwischen Schlacke und Stahlbad an dem Bei- 
spiel der Erzeugung eines Stahlea mit 0,5o/o C aus Hiimatit und Schrott. Zux Er- 
zielung hochwertigcr Stahle muB das Bad vor dem Zusatz der Legierungs- und 
Desosydationsmittel moglichst weitgehend entgast aein. Anderenfalls entstehen 
nnl., im Stahl suspendierte Deaoxydationsprodd., die B. von Rissen yeranlassen 
ktinnen. AuBerdem wird der Abbrand der Zusatzmetalle sehr hoch. und es kann 
bei zu geringem Mn- u. Si-Gehalt Błasenbildung eintreten. Ein niedrig gekohltes 
Eiaen (0,l°/o C) entlialt groBere Mengen FeO gel. ais mittelharter Stahl mit 0,5°/0 C. 
In  ersterem Falle ist der Mn- u. Si-Verlust der Desosydationsmitel hoher. Bei 
einem Bade mit geringem C-Gehalt ist die Reduktion der SiOs aus der Sehlacke 
aehwieriger, da diese Ek. nicht erfolgen kann, solange FeO im Metallbade gel. ist. 
Bei TO rsiehtigem  Arbeiten kann man einen yollkommen „totgeschmolzenen" Stahl 
aueh bei 0,1—0,15% C erhalten, wenn man das Bad nach dem letzten Erzzusatz 
genugend lange „braten“ laBt (bis Blasenhohlraume in den Proben auftreten); bei 
einiger Vorsieht kann dann gerade so viel Kalkstein zugesetzt werden, daB voll- 
kommen gesunde Metallproben erhalten werden. Bei Zusatz von Roheisen muB 
der Sehlacke dureh Kalkstein eine Baee fur die neugebildete Si02 zugefiihrt werden, 
um der Reduktion der Si02 yorzubeugen. Dureh UberschuB von Kalkstein kann 
der Si-Gebalt im  Stahl nach dem Aufkohlen yermindeit werden; das aus der 
Sehlacke freigemachte FeO geht ins Bad u. oiydiert einen Teil des Si, ohne den 
C-Gehalt zu beeinflussen.

2. W h it e l e y  u. H a l l im o u d  behandeln zunśiehst das Kleingefuge saurer 
Schlacken aus dem Martinofen an Hand von Diinnschliffen. Die in langsam ab- 
gekuhlten sauren Schlacken ohne Kalk yoihandenen Krystallarten sind Tridymit, 
Kristolalit, Fayalit u. Rhodonit. Die SiO, erstarrt zuerst. Hierauf folgt Fayalit 
oder Rhodonit, wobei das gebildete Silicat dureh das Verhaltnis FeO : MnO be- 
atimmt wird; iiberschreitet dieses 73 : 27, so bildet sieh Fayalit, sonet Rhodonit 
In einer Sehlacke mit mehr ais 8°/0 CaO entsteht ein anorthisches Metasilicat von 
CaO, FeO, MnO u. MgO, das eine heryorragende Spaltbarkeit besitzt und einen 
soharf ausgepragten nadeligen Brueh der Sehlacke heryorruft. Die Schmelzungen 
konnen angenśihert zu einem temaren, dem System FeO -M nO -SiO t , bezw. einem 
binaren, dem System FeO-SiOt entspreehenden Diagramm zusammengestellt werden. 
Die erzielten Werte geniigen jedoch nicht, um das Diagramm wissenachafilich ein- 
wandfrei festzulegen. Saure Schlacken enthalten nach 18 stdg. Erhitzen auf 1300" 
freien Tridymit; ihr Gefiigeaufbau ist ahnlich dem des Herdbaustoffs. Aus dem 
Ofen entnommene Schopfproben werden oberflachlieh osydiert bis zu einer Tiefe, 
die von der Natur der Sehlacke abhangig ist (am geringsten bei hohem Si02-Gebalt 
oder Ggw. von CaO). Der matte Glanz zerbrochener glasiger Proben wird dureh 
kleine SiO.-Teilchen hervorgerufen.

Weiter wird das Yerhalten des sauren Herds im Martinofen behandelt Ob- 
gleich der zur Herst. des Herds yerwendete Sand mindestens 96°/0 Si02 enthalt, 
hat der Herd nur einem Gehalt von 70°/o Si02. Die oberen Sehichten bestehen 
hauptsSchlich aus einander durchdringenden Tafeln von Tridymit, dereń Zwischen- 
raume mit Sehlacke ausgefullt sind; in tieferen, kalteren Teilen des Herdes sind 
die Quarzkorner weniger yerandert. Die Wrkg. der Verunreinigungen im Sande 
ist yerwickelt; abgesehen yon dem Weichwerden erhohen sie die Neigung des 
Sandes zum Zusammenbacken und wirken so der Aufnahme von Sehlacke dureh 
<łen Boden bei Aufgabe von frisehem Sande entgegen. Die Menge des Fe.Os im 
Herd selbst ist betrachtlich niedriger, ais in seinen oberen Schichten (yielleicht in- 
folge Reduktion dureh CO oder Metali und Rk. mit Si03).
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SchlieBlich wird das Yerhalten der geschmolzenen Sćhlaćke im Martinofen be- 
handelt auf Grund zahlreicher, im Verlauf der Schmelzungen entnommener Proben. 
Besonders wird besprochen die Regelung des SSuregrades der Schlaeke, der Kalk- 
zusatz, die Entfernung des C infolge Oxydation durch Gas, die physikalisehen 
Bedingungen wahrend des Schmelzens, die Rkk. zwischen Metali und Schlaeke, 
Sehlacke u. Gas, die Wrkg. des Fes0 8 bei der Gasoxydation u. die Rkk. zwischen 
F e ,0 8 u. SiOj, der Fe2Oa-Gehalt in der Schlaeke, die Oxydation deB Metalls durch 
Gas, die Wrkg. der Kalkzugabe auf die Starkę der Gasozydation. In der Zeit 
zwischen dein Einschmelzen und dem Abstechen wird die Halfte des C-Gehaltes 
durch Gas oxydiert, wobei ein Kalkzusatz keinen groBen EinfluB hat. Wahrend 
des Kochens ist 0,5% Metali ais kleine Kugeln standig in der Schlaeke suspendiert. 
Gasoiydation findet einerseits in der Sehlacke durch B. yon FeaOs u. nachfolgender 
Reduktion desselben andererseits durch unmittelbare Beriihrung yon Metali und 
Gas statt. Das Verhaltnis zwischen FeO u. Fe,03 in der Schlaeke wird durch den 
SiOj-Gehalt, die Temp. und die Natur der Gase bestimmt. In saurer Schlaeke 
scheint unter den gewohnlich im Ofen herrschenden Bedingungen der Hochst- 
betrag des Fe,Oa-Gehalts bei rund 4°/0 zu liegen. Wahrend des Kochens bleibt 
der FesOa-Gehalt sehr niedrig (0,3°/o), steigt aber gegen SchluB der Kochzeit bis 
auf rund 3°/0. Das F e ,0 , wird durch die reduzierende Wrkg. des Metalls sehr 
schnell zerlegt; dieser Vorgang laBt nach, sobald der C-Gehalt zunimmt. Die 
Bestandigkeit der Schlackenzus. hangt ab yon einem Gleicbgewieht zwischen der 
Oxydation des Fe aus dem Metallbad und der Reduktion des Fe aus der Sehlacke 
durch den C. Bei einer sauren Schlaeke yerlauft letztere Rk. hauptsaehlich durch 
unmittelbare Reduktion von FejOj, weniger von Eisenoxydulsilicat. Ungefahr die 
Halfte des aus dem Bade nach dem Einschmelzen oxydierten C wird durch das 
Erz entfernt, ein Viertel dureh Gasoxydation durch Vermittlung der Sehlacke und 
ein Yiertel durch unmittelbare Beriihrung zwischen Metali und Gas. Die Wrkg. 
des CaO in der Schlaeke besteht darin, daB ihr Fe20 8-Gehalt yerringert wird; 
dieseWrkg. ist wahrscheinlich vonW ert, um das Metali gegen Oxydation wahrend 
des „Totschmelzens11 zu bewahren. (Stahl u. Eisen 40. 1129—35. 26/8. 1165—70. 
2/9. 1201—4. 9/9.) G r o s c h u f f .

Th. Paw elczyk, Die Beheisung von Martinofen mit kaltem Koksofengas. 
YeranlaBt dureh den Aufsatz yon Springoktjm (Stahl u. Eisen 40. 9; C. 1920. II. 
598) gibt Vf. Vorschlage fur den Bau von Feuerungsanlagen mit Koksofengas. 
(Stahl u. Eisen 40. 1276—77. 23/9. Unna.) G r o s c h u f f .

F ranz R apatz, Uber das Yerhalten des Wasserstoffs im Stahl. Der durch An- 
bohren unter W. im Stahl gefundene H, ist immer gering (0,02—0,6 ccm in 1 ccm 
Stahl) im Vergleich zu dem durch Verbrennung (bis 3,9 ccm =  0,0043%) ge- 
fundenen. Bei langsamerem Bohren wird yerhaltnismaBig mehr Ha erbohrt ais bei 
raschem; die Gasmenge steigt aber in geringerem Mafie ais die Bohrzeit an. Hier- 
nach ist nur ein kleiner Teil des H , in Form yon Blaschen, der groBere in fester 
Form yorhanden. Bei dem Ausschmieden yerschwindet etwa 0,6—1,3 ccm H, auf 
1 ccm Stahl, also mehr ais der erbohrbare Hs; der erbohrbare H, bleibt aber 
scheińbar unyerandert. Es muB also der beim Schmieden entweichende erbohrbare
H, aus dem gebundenen immer wieder erganzt werden. Im Innern ist stets mehr 
freier H2 yorhanden ais am Rande der Blocke. In dem erbohrten Ha ist CO nur 
yor der Bearbeitung des Stahls nachweisbar. (Stahl u. Eisen 40. 1240 41. 16/9.) G r o .

A. S tad e le r, Fortschritte der Mitallographie. Zusammenfassende Darst. der 
Priifungsyerff., der Einrichtungen u. Apparate, des physikal.-thermischen Yerh. u. 
des Aufbaues der Metalle u. Legierungen u. sonstiger metallographischer Arbeiten 
aus Oktober—Dezember 1919. (Stahl u. Eisen 40. 913 17. 8/7. 949 51. 15/7.) G r o .

E . W. M uller Entzinkwng im Martinofen unter gleichzeitiger Gewinnung von
n .  4. ’ 57
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Zinkoxyd. Yf. beschreibt die Ofenanlage (D.R.P. 267582; C. 1914. I. 90), den 
Gang des Schmelzens (D.R.P. 280414; C. 1915. I. 74), die Abkublung der h. ZnO- 
haltigen Gase (von 1500 auf 150°) und die Auffangung des ZnO. Das auf dem 
Eisen sitzende Zn yerfliichtigt sich in der Hitze des M artinofens und wird sofort 
zu ZnO oxydiert. Die Entzinkung dauert in der Regel 2 Stdn.; danach arbeitet 
der Ofen ais gewohnlicher M artinofen. Das ZnO, welches sich in den Ent- 
spannnngskesseln und Rohranlagen bis zur Kiihlanlage ablagert (40—60°/o Zn), 
wird Zinkhiitten zur Verhiittung zugefiihrt; es ist grobkomig, durch Steinteilchen 
und Schlacke aus dem M artinofen verunreinigt und fiir Farbzwecke nicht ver- 
wendbar. Das in der Kiihl- und Staubanlage gewonnene ZnO ist bedeutend feiner 
und nach Absiebung der groberen Teile (sog. Oberlauf) fiir Farbzwecke geeignet. 
Das in der Filtrieranlage gewonnene ZnO (96,61% ZnO, 2,07°/o PbO, 1,28% FesOB,
0,04% MnO, 0,19% SO,) ist iluBerat fein (,,Ia-Qualitat“) und fiir Farbherst. ganz 
besonders geeignet. (Stahl u. Eisen 40. 1193—96. 9/9. Witten.) G r o s c h u f f .

Chemische F ab rik en  vorm . W eiler-ter M eer, Uerdingen, Niederrhein, Yer
fahren zur JErzeugung feiner Kupferniederschldge au f Eisen zum Zwecke des Draht- 
ziehens, darin bestehend, daB man dem Verkupferungsbade geringe Mengen von 
Gelatine, Leim o. dgl. zusetzt. — Yor der bekannten Verwendung von Hefe bat 
das Verf. den Vorzug grSBerer Wirtschaftlichkeit — mankommt mit weit geringeren 
Substanzmengen zum Ziele — und groBerer Sicherheit der Wrkg. (D.S.P. 324 472, 
KI. 48a yom 26/6. 1917, ausg. 28/8. 1920.) S c h a r f .

X. Farben; Farberei; Druckerei.
0. Kausch, Fortschritte der deutschen Farbindustrie wahrend des Krieges. t)ber- 

aicht der durch die Patentliteratur bekannt gewordenen Neuerungen. (Teitilber. 
iiber Wissensch., Ind. u. Handel 1. 75—77. 16/8.) StłYERN.

W ilhelm  Ostwald, Die Farbenlehre. Die quantitative Farbenlebre, die nicht 
nur die Bestandteile einer Farbę, sondern auch dereń Mengen u. Verhaltnisse an- 
gibt, wird entwickelt. Ihre Anwendung fiir das Messen u. Normen der Farben u. 
das Zusammenstellen von Farbenharmonien wird erlautert. (Testilber. uber Wissensch., 
Ind. u. Handel 1. 3—6. 1/7. 27—29. 16/7. Berlin.) StłYERN.

H. Pom eranz, Die Ostioaldsćhe Farbenlehre im Dienste der praktischen Colorie. 
Die Herst. von Farben nach angegebener Bezeichnung diirfte schon deshalb nicht 
einfach sein, weil eine u. dieselbe Farbę auf verschiedenem Wege zustande kommen 
kann. Die gebrauchlichen Farbstoffe sogar diirften sich kaum in eine O s t w a l d - 
sche Reihe ordnen lassen. Die OSTWALDache Farbenlehre macht es verstandlich, 
warum Gemiscbe aus verschiedenen Farbstoffen nie den Ton ergeben, der durch 
einen einheitliehen Farbstoff erzielt wird. Es diirfte kaum der Fali eintreten, daB 
ein Farbstoffgemisch dieselbe Menge WeiB u. Schwarz enthielte wie eine chemische 
Verb. bestimmter Farbę.' Die Farberei der Gespinstfasem kann yon der O s t w a l d - 
schen Farbenlehre, wenigstens wie sie sich augenblicklich gestaltet, noch keinen 
weitgehenden Nutzen ziehen. (Testilber. iiber WisBensch., Ind. u. Handel 1. 126 
bis 127. 16/9. Berlin-Biesdorf.) StłYERN.

Ju s tin -M n e lle r, Eeserve unter Form aldehydsulfoxylatatzeSie beBteht aus 
rotem Blutlaugensalz u. gebrannter Starkę ais Verdickungsmittel. Atzen mit Atz- 
natron werden durch diese Reserye nicht oder kaum reseryiert. Auch das ent- 
sprechende Na- oder NH4-Salz ist anwendbar. (Rey. gen. des Matićres colorantes 
etc. 24. 129. 1/9.) StJvERN.

Bruno W aeser, Chlorbleichlaugen. Besprechung der yerschiedenen elektro- 
lytischen Herstellungsweisen. (Testilber. uber Wissensch., Ind. u. Handel 1. 79—80 
16/8.) StłYERN.
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UL. K onig , Farbtonanderungen lei wóllfarbiger Ware durch JEinflup der Tem
peratur. Auch die Appretur, besonders das Rauhen u. Scheeren, iibt oft einen 
recht bedeutenden EinfiuB auf die Tiefe des Farbtons im Stuck aus. Eine Er
ki arung dafiir wird gegeben. Die Starkę der Farbę wird auch durch zu scharfe 
Presse u. zu hohe Dampfspannung beim Dekatieren beeintrachtigt. (Textilber. iiber 
Wissensch., Ind. u. Handel 1. 9 —10. 1/7. 32. 16/7.) SttVERN.

M. K ónig, Mannigfache Ursachen der Flcckenbildung in wollfarbigen Sto/fen. 
Entstehung u. Yerhutung von Stock-, Ó1-, Seifen-, Eisen- u. Dekatierflecken wird 
beaprochen. Beim Farben konnen groBe u. massenhaft auftretende Wolken be- 
ruhen auf mangelhaftem Netzen vor dem Farben, zu hoher Temp. der Flotte beim 
Einsetzen der Ware in den Farbkessel, schlechtem Breithalten der W are, Ver- 
wendung schwer egaliaierender Farbstoffe u. mangelhaftem Filtrieren der Farbstoffe 
beim Zuaetzen, iibermaBigem Anfiillen der Bottiche mit Ware u. ungeniigendem 
Verkuhlen der Ware nach dem Sud. Auch das Stehenbleiben von Tuchblasen an 
der Oberflache der Flotte kann zur Wolkenbildung fiihren. (Teztilber. uber 
Wissensch., Ind. u. Handel 1. 100. 1/9.) St>VERN.

Leo K ollm ann, Untersuchungen iiber die Batiktechnik. Beschreibung von Ver- 
suchsreiben mit verschiedenen Geweben u. Reaeryen. (Teitilber. iiber Wissensch., 
Ind. u. Handel L 123 — 25. 16/9. Wien 17. Allg. chem. Versuchsanstalt an der 
Staatsgewerbeschule.) St)VERN.

Louis Diserens, Neues Verfahrcn zum ffluminieren von Reseruen unter Schwefel- 
farbstoffen mit Kiipen- und Schwefelfarbstoffen. Man foulardiert mit einer Lsg. 
Ton NajC03 u. Glycerin, trocknet, druckt eine Reserve mit Rongalit, Atznatron u. 
ZnCls auf, trocknet, foulardiert zwischen den Walzen mit der Schwefelfarbstoflfarbe, 
geht durch den Matherplatt, nimmt dnrch Wasserstofifsuperoxyd, wascht, aauert mit 
verd. Salzsaure, wascht, seift bei 50°, wascht und trocknet. (Rev. gćn. des Matiźrea 
colorantes etc. 24. 113—15. 1/8. [April.] Moskau, Firma E. ZtlNDEL.) St?VERN.

E rn st Jentzsoh., Beistrich oder Souple au f Baumwolle und Seide. Catechu 
liefert bei Souple auf Baumwolle zu harte Same. Heute werden Blaugrau, Grau, 
Modefarben, Braun, Rhodaminrot, klares Blau und Griin mit direkten Benzidinfarb- 
stoffen oder mit basischen auf Tannin und Brechweinstein gefarbt. Appretiert wird 
mit weiBem Dextrin mit etwas Ol oder Fett. Beim Farben mit direkten oder 
Schwefelfarben wird die Dextrinlsg. in das zweite Spiilbad gegebena (Textilber.
iib. Wissensch., Ind. u. Handel 1. 79. 16/8.) SOYERN.

H. Pom eranz, Uber Bukskinappreturen. Eine fullende und sfeifmachende 
Appretur bestebt aus Dextrin, Knochenleim und etwas mit Lauge abgestumpfter 
sulfurierter techniacher Olsaure. Mit Vorteil kann auch 1. Starkę yerwendet werden, 
die durch Behandeln von Starkę mit Chlorkalk hergestellt ist. Chlorsoda kann ver- 
wendet werden, wenn Seifenpriiparate mitbenutzt werden. Neben Chlorkalk konnen 
unyerseifte Ole und Ólsauren benutzt werden. (Teitilber. iib. Wissensch., Ind. u.
Handel 1. 80. 16/8.) St)VERN.

P an i Galewsky, Das deutsche Militartuch. Es wurden folgende Forderungen 
aufgestellt: die feine Melierung muB durch eine moglichst grobe eraetzt werden. 
Statt WeiB muB zum Melieren ein grunliches Perl genommen werden. Nur 
reine beste Wolle darf benutzt werden. Nur die echtesten und beim Farben die 
Faaer am wenigsten schadigenden FarbstofFe sind zuzulasaen. (Textilber. iib. 
Wissensch., Ind. u. Handel 1. 101—2. 1/9. Dresden.) SUt e r n .

Erich. Stock, Zinkweifiunechtheit. Das Verh. naturlicher Farbstoffe, mit Teer- 
farbe hergestellter Farblacke, chemischer und anderer Farben eegen Sodalsg. und 
ZinkweiB iat in Tabellen wiedergegeben. (Farbę und Lack 1920. 131 32. 26/7. 
139. 9/8. 155. 6/9. 164—65. 20/9.) SCyerk .

57*
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A. Cobenzl, Satinweip, dessen Herstellwng und Chemie. (Osterr. Chem.-Ztg. 23. 
116—18. 1/9. — C. 1920. IV. 505.) SOy e k n .

Ed. Justin-M neller, Bildung von Azo farbstoff en, die sich durch ein Chromsalz 
fixieren lassen, durch Euppeln von Oxazinen mit den Diazoverbindungen aromatischer 
Basen. Kuppelt man Osazine wie Galloeyanin, Modemviolett, Phenocyanine ubw. 
mit aromatischen Diazo- oder Tetrazoyerbindungen, so erhalt man wl. moosgriine 
bis marineblaue Farbstoffe, die man zur Lsg. mit NaHSO„ bebandelt oder fiir den 
Druck mit Glycerin yersetzt. Sie sind besonders fur den Baumwolldruck yon In- 
teresse, sie sind yollkommen wasch- und seifecht und beryorragend luft- undlicht- 
echt. (Rey. gćn. des Matióres colorantes etc. 24. 130. 1/9.) S O v ek n .

E. Dnhem, Die Baumicollfarberei. Angaben uber die yerschiedenen Handels- 
Bortea yon Indigo, das Mahlen. die Vitriolkiipe, die Zink- und die Zink-Natronkiipe 
und die Herst. yon Hydrosulfit. (Rey. gćn. des Matiśres colorantes etc. 24. 116
bis 121. 1/8. 135-39. 1/9.) SUy e b n .

W. K rostew itz und R. Solbach sen., Kurze Bemerkungen Uber Indigograu. Das 
Grau, welches man erhalt, wenn man Indigo ohne jeden weiteren Zusatz nur mit 
Starkeyerdickung und etwas Ol auf Baumwolle druckt und 1 Stde. unter Druck 
diimpft, beruht nicht auf einem Sublimieren des Indigos in das Faserinnere wahrend 
des Dampfens, sondern auf einer einfachen Anlagerung kolloidalfeinen Indigos mit 
Hilfe der Starkę an die Baumwollfaser. Das Grau konnte ohne Dgmpfen erhalten 
werden. Auch Farbstoffe, bei denen das Sublimieren ausgeschlossen ist, wie Ultra- 
marin, lassen sich ohne D&mpfen auf der Baumwolle durch HeiBluft- oder HeiB- 
zylindertrocknung fiiieren. (Testilber. iib. Wissensch., Ind. und Handel 1. 30. 
16/7.) SttYEBN.

<ł. Stein, Indigograu. (Vgl. K b o s t e w it z  u. S o l b a c h , Teitilber. iib. Wissensch., 
Ind. u. Handel 1. 30; yorst. Ref.) Nicht nur mit Starkeyerdickung, auch mit Blut- 
albumin laBt sich Indigo durch Dampfen auf Baumwolle zu einem schonen wasch- 
echten Grau fisieren. Indigocarmin, in derselben Weise gedruckt, gibt ein wasch- 
unechtes Blau. (Textilber. uo. Wissensch., Ind. u- Handel 1. 55. 1/8.) StłYEBN.

E. R istenpart, Die Kennzahlen der Indanthrentypfarbungen. Nach Typfarbungen 
der Badischen Anilin- und Sodafabrik ist Farbton und der W ert fiir WeiB und 
Schwarz tabellarisch zusaminengeBtellt. (Teitilber. iib. Wissensch., Ind. u. Handel
1. 77. Chemnitz.) St)VEBN.

Ed. Justin -M neller, Diaminfarbstofflacke fiir Druck. Man fallt die Diamin- 
farbstoffe durch basiscbe Farbstoffe, die mit Essigsaure yersetzt sind. Der basische 
Farbstoff erhoht die Starkę und Lebhaftigkeit des Diaminfarbstoffs. Die Lacke 
sind sehr yoluminos und yon groBer Deckkraft Vorschriften fiir yerscbiedene 
Lacke werden mitgeteilt (Rey. gću. des Matićres colorantes etc. 24. 115—16. 
August.) StłVEEN.

Ed. Justin-M ueller, Ferrocyanzinklaclce basischer Farbstoffe. Zur Herst. dieser 
sehr lebhaften, yoluminosen und deckkraftigen Lacke lost man den Farbstoff, yer
setzt mit der doppelten Gewichtemenge krystallisierten Zn-Sulfats und fallt mit 
Ferrocyannatrium oder -kalium. Die Lacke konnen u. a. bei Albuminatzen und 
fiir die Papierfarberei yerwendet werden. (Rey. gen. des Matiśres colorantes etc. 
24. 129—30. 1/9.) StłVEBN.

Tauch- oder Spritzanstriebverfahren . Das Tauchyerf. kann fiir Farben u. 
Lacke angewendet werden und ist fiir Gegenstande yon kleineren Abmessungen 
geeignet. Fiir groBere Gegenstande ist das Spritzanstrichyerf. geeignet, mit welchem 
die 5—lOfache Arbeit geleistet werden kann wie mit dem Pinsel. (Farbę u. Lack
1920. 156. 6/9.) StJYEBN.

D er W irknngsgrad  radioakticer Leu-chtfarben. Zu seiner Berechnung muB 
man die Energie der a-Strahlung und die Lichtstarke der Leuchtfarben kennen.
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Beide GroBen hat man mit empfindlichen Methoden messen konnen. Der Wirkungs- 
grad hat sieh zu 15% ergeben, er ist also 10 mai so groB wie der der Gluhlampe- 
Die Kosten fiir die Beleuchtungseinheit bei den Leuchtfarben stellen sieh aber sehr 
ungiinstig. (Farbę n. Laek 1920. 155. 6/9.) StJvEEN.

Serre, Notir iiber natiirliche Farbstoffe in Cosła Rica. Aus einer „Purpura 
Tatula“ genannten Gasteropode wird eine FI. gewonnen, die zum Farben von 
Baumwolle und Seide dient und dem tyrisehen Purpur der Alten entspricht. 
Brasilienholz dient zum Rot- und ,.Mora“ zum Gelbfarben. Die Fruehte des „Na- 
caseol“ genannten Baumes farben tabakbraun, mit Sauren und Salzen lassen sieh 
verschiedene Tone erzielen. Mit den gedorrten Zweigen des „Sacatinta“ laBt sieh 
ein schones Blau erzielen, und die Wurzeln von „Pica Pica“ liefern ein schones 
Schwarz. In Guanacaste und San Josó werden verschiedene noch unbekannte 
Indigo liefernde Pflanzen ausgenutzt. (Rev. gćn. des Matićres colorantes etc. 24. 
141—42. 1/9.) StJYERN.

E. K. Strachan, Die Stellung der physikaHschen Chemie in der Untersuchung der 
Farbstoffe. An Beispielen wird gezeigt, daB in manchen Fallen die Ermittlung 
pbysikalischer Eigenschaften schneller und sicherer zum Ziele fiihrt, ais chemische 
Unters. (Journ. Ind. and Engin. Chem. 11. 1080—83. 1/11. 1919.) St)VEKN.

E. F . H itch  und I. E. Knapp, Einige Probleme der Identifizierung von Farb
stoffen. Besprechung der fur die Identifizierung von Farbstoffen anwendbaren 
chemischen und physikalischen Untersuchungsverff. (Journ. Ind. and Engin. Chem.
11. 1076-79. 1/11. 1919.) St)vERN.

W. H. W atk in s , Beobachtungen iiber die Bestimmung der Starkę von Farb
stoffen. Erorterung der Griinde fur Unstimmigkeiten. Bei direkten Farbstoffen kann 
hartes W. zu Farbstoffverlusten fiihren. Die Hygroskopizitat der Wolle kann das 
Gewicht einer auszufarbenden Probe verandern, und ein Gehalt der Wolle an H ,S03 
oder HsS04 kann storend wirken. Auf die Wichtigkeit zuverlassiger Standard- 
muster wird hingewiesen. Endlich sind Irrtumer des Untersuehenden in Recbnung 
au ziehen. (Journ. Ind. and Engin. Chem. 11. 1079—80 1/11. 1919.) SttYEBN.

B urr Hum iston, W. S.Calcott und E. C. L athrop , Explodierbarkeit und Ent- 
flammbarkeit non Farbstoffen. Zur Best. der Entzundbarkeit und Zersetzlicbkeit von 
Farbstoffen beim Trocknen unter Lufteinw. dient ein A pp, bei dem eine Probo 
Farbstoff im Luftbad unter Luftdurchleiten allmahlich erhitzt wird. Eine andere 
Ausfiihrungsform des App. arbcifet ohne Luftdurchleiten und gestattet, dureh Zers. 
entwickelte Gase aufzufangen. Die Benutzung dieser App. setzt die Gefahr beim 
Trocknen herab. Zur Best. der Bestandigkeit von Mischungen aas Luft und Farb- 
stoffstaub, wie sie beim Mahlen auftreten, dient ein anderer App., in welchem das 
Luft-Staubgemisch auf bestimmte Tempp. erhitzt werden kann, unter Umstanden 
unter Durchblasen von Luft. Beim Stellen von Farben konnen Rkk. zwischen dem 
Farbstoff und dem Stellmittel zu Zerss. AnlaB geben. (Journ. Ind. and Engin. 
Chem. 11. 1075—76. 1/11. 1919.) ’ SU v e r n .

E m ile L u tem , Yersuche iiber die Echtheit von BaumwoTlfarbungen. (Vgl. Le 
teint. prat. 15. 9; C. 1920. IV. 225.) Die Prufung auf Wasch-, Seife-, Saure-, 
Chrom-, Alkali-, Wasser-, Dekatur-, Koch-, Wasserstoffsuperosyd-, Mercerisier-, 
Biigel-, Reib-, Schwefel- und Lichtechtheit wird beschrieben. (Le teint. prat. 15. 
5 -7 .  1/2.) StlYEBN.

xm. Atherische Óle; Riechstoffe.
K a rl Steiner, Bilder aus der Eiechstoffindustrie. Teil II. Phenylathylalkohol, 

Phenylpropylalkohol und Zimtalkohol. (Teil I. Dtsch. Parfumerieztg. 6. 160; 
C. 1920. IV. 507.) Es ist das V., sowie die synthetisebe Herstellung des Phenyl-
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athylalkohols, dea Phenylpropylalkohols und des ZimtaUtóhóls besohrieben. (Dtsch. 
Parfumerieztg. 6. 196—97. 10/9.) S t e in h o e s t .

H erm ann Schelenz, Diifte im Mineralreich? Bestatigung der Yeroffentlichung 
von H e l l e e  (Dtsch. Parfiimerieztg. 6. 60; C. 1920. II. 807), daB Gesteine nicht 
duften. (Dtsch. Parfumerieztg. 6. 211—12. 25/10. Cassel.) St e in h o e s t .

Em erson R. M iller, Die Destillation wasseriger bei der Darstelluny fliichtiger 
Óle verbleibender Dcstillałe. Die bei der Rektifikation ath. Ole durch Dest. mit 
Wasserdampf mit dem wss. Anteil des Destillats zuVerlust gehenden Teile werden 
zweckmaBig durch fraktionierte Dest. gewonnen. Die Henge des wiedergewonnenen 
Anteils ist yon dem Reifezustand der Drogę abhangig; aufierdem zeigen die wieder
gewonnenen Anteile auch eine yon der Hauptmenge des Oles mitunter hetrachtlich 
abweichende Zusammensetzung. (Univ. of Wisconsin Buli.; Midi. Drugg. and 
Pharm. Rev. 51. 146 — 47. Mai.) Ma n z .

A ntonin R o le t, Eine Maschine zum Schalen der Fruchte der Aurantiaceen. 
Beschreibung einer Maschine zum Schalen von Citronen und Apfelsinen. Die 
Einzelheiten sind aus den dem Original beigegebenen Abbildungen ersichtlich. 
(La Parfumerie moderne 13. 175—77. Sept. Antibes.) St e in h o e s t .

George M. B eringer, Eine Bemerkung uber die Untersućhung einer Handels- 
probe von Poleiol. Eine durch niedrige D. und hohe Loslichkeit in 70°/oig. A. ver- 
dachtige Probe Poleidl erwies sich ais mit 50°/0ig. A. yerfalscht. (Amer. Journ. 
Pharm. 92. 460-62. Juli. [9/6.*] Camden [N. Y.].) Ma n z .

F. A. M arsek, Prdparate fu r  die Haarpflege. (Vgl. Amer. Perfumer 15. 179; 
C. 1920. IV. 507.) Beschreibung der Herst. von Brillantine. (Amer. Perfumer 
15. 250—51. Sept.) St e in h o e s t .

Utz, Vber Farbenreaktionen atherischer óle. (Vgl. Dtsch. Parfumerieztg. 5. 100; 
C. 1919. IV. 416) Es sind die in der Literatur angegebenen Farbenreaktionen der 
atherischen Óle beschrieben, eine ausscblaggebende Bedeutung kommt denselben je- 
doch kaum zu. (Dtsch. Parfumerieztg. 6 . 208—11.) 25/9. MUnchen.) St e in h o e s t .

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
KriegsausschnB fd r pflanzliche nnd tie risch e  Óle u. F e tte  G. m. b. H , 

Berlin, Verfahren zur Erzeugung von Fett aus kohlehydrathaltigen Bohsloffen mittels 
Pilze, dad. gek., daB z. B. Riiben, Kartoffeln, Apfel, Birnen in zerkleinerter Form 
mit Pilzen der Gruppen Sachsia, Oidium, Endomyces und Hefen geimpft und diese 
Pilz-M. auf Tennen oder in App. unter Luftzutritt dem Wachstum iiberlassen wird.
— Es kann vor der Vegetation oder wahrend derselben fehlender Nahrstoff zu- 
gesetzt werden, z. B. NH4-Salz, Harnstoff oder Zucker. Das mit Hilfe yon Bren- 
nerei- oder yon Mineralhefe gewonnene Fett ist yon gutem Geschmack, es enthalt 
Fettsaureglyceride mit Spuren freier Saure und ist dem Oliyenol ahnlich. (D.R.P. 
310616, KI. 53 h vom 6/6. 1916, ausg. 20/9. 1920 ) Ma i .

M artin  H. F ish e r und M arion 0. H ooker, Kolloidchemisćhe Studien an Seifen. 
HI. Uber die Kolloidchemie von Kaliumoleat und des „ Aussalzen“ von Seifen. (Vgl.
1. Mitt. Chem. Engineer 27. 155; C. 1919. IV. 927.*>) Mit Ausnahme yon NH40EI be- 
wirken die zu einer Kaliumoleatlsg. zugefugten Alkalien zunachst eine Erhohung der 
Viscositat, bis der Gelatinierungspunkt erreicht ist. Dann sinkt die Viscositat infolge 
steigender Dehydratation der Seife. SchlieBlieh beginnt die Seife auf der Unter- 
lage zu flieBen. Manche zugesetzte Kalisalze wirken ahnlich. Diese Viscositats- 
anderungen und das Aussalzen der Seife erklaren sich wahrscheinlich dadurch, 
daB idas zugesetzte Salz mit dem W. der Seifenlsg. ein Solyat bildet, und daB

*) Die zweite Mitteilung (Chem. Engineer 27. 184) konnte noch nicht referiert 
werden, da die Originalarbeit der Redaktion bisher nicht zuganglich war.
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sich dieses zun&chst in der Seife emulsionsartig yerteilt. Bei Erhohung der Salz- 
konz. wird dagegen die Seife die disperse Phase. Bei noch hoheren Konzz. yon 
Alkali oder Salz wird die Seife yollkommen entwiissert uud schwimmt dann ais 
trockene Lage auf der praktisch reinen Alkali- oder Salzlsg. (Chem. Engineer 27. 
253—57. Okt. 1919. Cincinnato, E ic h b e r g  Lab. of Physiol.) L ie s e g a n g .

M artin  H. F isher und M arion 0. Hooker, Kolloidehemisćhe Studien an Seife. 
IV. Uber die Reaktionen der Seifen mit Indicatoren. (Chem. Engineer 27. 253; yorst 
Bef.) Die durch Misehung yon ganz aquivalenten Mengen yon sehr reinen Fctt- 
sauren mit Alkalilsgg. erhaltenen sog. „neutralen11 Seifen yerhalten sich Phenol- 
phthalein gegenuber je nach der zugefiigten Menge W. entweder sauer oder neutral 
oder alkal. So gibt eine 30°/oige wsa. Lsg. yon Natriumoleinat mit diesem Indi- 
cator keine Farbreaktion. Oberschichtet man die Misehung mit W., so wird sie 
rot. Erkliirung durch hydrolytische Spaltung. Ahnliche Verhaltnisse findet man 
im Protoplasma. (Chem. Engineer 27. 271—72. Noy. 1919. Cincinnati, E ic h b e r g  
Lab. f. Phyaiol. d. Uniy.) L ie s e g a n g .

Sprenger, Uber Wert und Gehaltsbestimmung der Tiirkischrotóle. Fur den 
laufenden Betrieb kommt nur das yon F i n s l e b  angegebene Verf. in Betracht, 
welches auf der Volumablesung der durch Kochen mit Mineralsiiuren yollig ge- 
spaltenen Sulfoyerbindungen beruht. Seine Ausfiihrung wird beschrieben. (Teitil- 
ber. ub. Wissensch., Ind. u. Handel 1. 6. 1/7. 32. 16/7. Mannheim.) StłVEBN.

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

E m il B uchw ald, Die Aufbereitung von Flaćhs und Hanf. Beschreibung eines 
Verf., nach Einw. yon NatCO, oder KaCOs durch Zers. eiweiBhaltiger Stoffe ent- 
standene Korper zur Lsg. des Pflanzenleims u. der Pektose zu yerwenden. (Textil- 
ber. iiber Wissensch., Ind. und Handel 1. 85—86. 16/8. GroBenhain.) SuVEEN.

P. W aentig , Yorrichtung zur Entfernung von Zellstoff aus spinnfahigen Rast- 
fasern. In einem yon W. durchstromten GefaB, dessen Wiinde aus Sieben ge- 
eigneter Maschenweite besteben, wird die Faser in dauernder Bewegung erhalten. 
(Chem. Apparatur 7.145—46.10/10. Dresden, Dtsch. Forscbungsinst. f. Testilind.) St)v.

Q. W ilhelm , Mercerisierverfahren. Zusammenstellung der Patentliteratur. (Kunst
stoffe 10. 105—6, Mai. 115—18. Juni.) Pfl<Jcke.

A. Herzog, Uber die physikalisehen Yeranderungen der Flachsfaser beim Merceri- 
sieren. Die Ursachen des yermehrten Glanzes, die hier anderer Art sind ais bei 
Baumwolle, werden untersucht. (Textilber. iiber Wissensch., Ind. und Handel 1. 
136—38. 16/9.) St)VEBN.

Georg S udo lph , Wasserdichtmachen und Verhinderung des Morsehwerdens von 
Zeltbahnen. Gefarbte und yerschieden behandelte Stiickm uBter wurden in die Erde 
gegraben und liegen gelassen. Die Rohware war ganzlich zerstort; wurde sie mit 
Algolfeldgrau gefarbt, mit Chromkali oxydiert, mit Seife und ameisensaurer Ton- 
erde wasserdicht gemaeht, so war sie wesentlich besser. Wurde nach der Imprag- 
nierung nocb eine Kupfernachbehandlung eingefugt, so zeigte sich keine Spur von 
Zerstorung. Eine Catechufarbung war anfanglich gut, epater durchfressen. Es ist 
anzunehmen, daB die Kupfernachbehandlung fiir alle StofiFarten, die mit Sehmutz 
oder Erdeteilen in Beruhrung kommen, giinstig ist. (Textilber. uber Wissensch., 
Ind. u. Handel 1. 77—78. 16/8.) St)VEBN.

Georg E udolph, Entstehung und Yerhinderung des Morsehwerdens ton Woll- 
stoffen. Mit Kupferyitriol oder Chromkali nachbehandelte Indigofarbungen auf 
Miitzentuch zeigten sich nach 5 Monate langem Liegen in der Erde zerstort. DaB- 
selbe Tuch mit Saureantbracenbraun gefźrbt und mit Chromkali nachbehandelte 
zeigte unter denselben Yerhaltnissen kleine BiBstellen, wurde mit Chromkali und



752 XVIII. F a s e b -  u . S p i n n s t o f f e  ; P a p i e r  u s w . 1920. IV.

Kupfervitriol nachbebandelt, so blieb daa Muster unbeeinfluBt. Bei Bewetterungs- 
yerss. war die Eohware am seblechteaten, die sauer gefarbte und mit Chrom nach- 
behandelte am besten. (Teztilber. iiber WisaenBch., Ind. u. Handel 1. 78. 16/8) St)T .

E. H erz in g er, Das Cotonisieren der Bastfasern. Verschiedene Verff. der 
Patentliteratur werden besprochen. Eine Yerbaumwollung yon Baatfasern oder 
ihren Abfallen liifit sich gut durch wiederholte kochende Behandlung mit Laugen 
erzieleti, in der Regel genugt '/s stiindiges Kochen mit 3—5° Bć. starker Natron- 
lauge. Auch Wasserrotte mit anschlieBender Laugenbehandlung gibt gute Resultate. 
Ober ein yom Vf. zum Patent angemeldetea Verf. werden nahere Angaben nicht 
gemacht. (Teitilber. uber Wissensch., Ind. u. Handel 1. 55—56. 1/8.) SttVERN.

B eitrage  gum Studium der Róste. Bei der Roate von Lein konnten 5 aero- 
biache und 1 anaerobische Mikroben isoliert werden, dereń Verh. beschrieben wird. 
(Rev. gen. de l’Ind. teit. 5. 30—31. 1/8. 33—35. 1/9. Garungalab. dea Inst. national 
agronomique.) SOy e b n .

Deutsche "W ollentfettung A.-G., Oberheinsdorf b. Reichenbach i. V., Verfahren 
zur Entfernung holziger Bestandteile in Pflanzenfasern durch Carlonisieren. Es 
wird nach der Triinkung des Materials in yerd. Saure dieses erat in k. W. gespult 
u. dann erst bei der iiblichen Warmezufiihrung getrocknet. Die Bastfaser nimmt 
die was. Saure leichter auf ais die Holzteile, gibt sie aber auch beim Spiilen wieder 
leicbter ab. Zur Trankung der Kardenabgange yon Flacha, Hanf, aowie der Klopf- 
abgiin^e aua anderen Zweigen der Baatfaaerapinnerei dient H ,S04 yon 1* Bć. (D.R.P. 
325885 KI. 29b vom 1/3. 1919; auag. 17/9. 1920.) Ma i .

C hristian  M arschik, Die Morphologie der Sćhafwólle. Der Bau dea Wollhaars 
wird besprochen und durch Zeichnungen nach mkr. Bildern yerdeutlicht. (Textil- 
ber. iiber Wissensch., Ind. u. Handel 1. 134—36. 16/9. Mannheim.) St>VEEN,

P an i E rn st A ltm ann , Sichere und sparsame Leimung. Man sollte leimfeate 
Papiere nur arbeiten, wenn das W. der Fabrikatiou giinBtig ist. Der Leim muB 
den zur Papierbereitung yerwendeten Stoffen BachgemaB angepaBt werden. Ge- 
eignete Leime werden naher bezeichnet. Auf gute Papiermaschinen, besondera 
gutes Auspreasen dureh Nafipresaen ist zu achten. Der Leimfestigkeitsgrad ist 
Bcharf festzustellen, das KoLLMANNsche Leimpriifungsyerf. mit Phenolphthalein u. 
Natronlauge wird empfohlen. (Papierztg. 45. 2842. 30/9.) S O v e k n .

W. K ńhrm eyer & F ran k e , G. m. h. H ., Magdeburg, Vorrichtung zur Ser- 
stellmg von Dachpappe, wobei die Pappe nach dem Impragnieren u. unmittelbar 
nach dem einseitigen oder doppelseitigen Besanden zum Eindriieken des Sandea in 
die warme Pappe zwiachen Walzen hindurchgefubrt und hierauf gekiihlt wird, dad. 
gek., daB fur die schnelle Abkiiblung die Pappe einen geschlossenen Kasten durch- 
lauft, in welchen durch Walzen W. auf die Unterseite der Pappe aufgebracbt und 
gleichzeitig oder allein wirkend die Pappe durch einen erzeugten Luftstrom be- 
strichen wird. — Zeichnung bei Patentschrift. (D.R.P. 322986, KI. 8 a yom 9/8. 
1916, auag. 13/7. 1920.) S c h a r f .

Papierstoff aus Sagegras, Sagegraa wachst in den waBserbedeckten Gebieten 
der weatindischen Inseln und yon Virginia und Florida, kann zweimal im Jahre 
geachnitten werden und ergab ein Zeitungspapier, das ohne Leimung und Fiillstoff 
Druckerschwarze besser annahm und zaher war ais aus Fichtenstoff hergestelltes. 
(Paper Trade Journal; Papierztg. 45. 2841. 30/9 ) StJYEBN.

Papierstoff aus Alfa  (Esparto). Nach dem franz. Pat. 505001 von E m il

A r n o u l d  wird Esparto nicht in langen Stucken gekocht, sondern zu 3—4 cm
langen Stiickehen zerkleinert, in Mahlwerken zerfasert, mit k. W. gewaschen, mit 
8—l0 0/o>g' NasCO„-Lsg. erwarmt, gewaschen und gebleicht. Man erzielt 55°/o Faser- 
ausbeute. Der Stoff soli wie Holzzellstoff auasehen und nicht zur Kriimel-B. neigen. 
(Papierztg. 45. 2841. 30/9.) StJvERN.
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B ror Holm berg’, JExtraktion von Sulfitlauge mit Ather und Benzol. Bei der 
Ertraktion von Sulfitlauge, die mit Mineralsaure yersetzt war, mit A. erhielt Vf. 
wie fruher L in d s e y  und T o l l e n s  (L ie b ig s  Ann. 267. 353; C. 92. I. 983) neben 
einer teerartigen M. et was krystallinische Substanz, die er Sulfitlaugenlacton nennt. 
Das Eitraktionsyerf. wird genau beschrieben. Das Lacton bildet weiBe, kantige 
Tafeln oder platte Prismen (au3 A. oder w. Aceton -f- W.); F. 250—255°; swl. in 
h. W ., 1. in A., Methylalkohol und A., zl. in Aceton. Aus dem Analysenresultat 
und der am Acetylderiyat ausgefiihrten Molekulargewichtsbest. folgt mit Sicherheit 
die Formel (C9H40 s*0CHj)s. [«]D =  —192° (in Aceton bei Zimmertemp.). Mehrere 
Farbreakłionen des Lactons werden angegeben. H ,S04 fiihrt dag Lacton bei ge- 
wohnlicher Temp. in eine Monosulfosiiure iiber, und bei nachfolgender Behandlung 
mit W. wird es zu einer Oiysaure yereeift. In Na,COa-Lsg. ist das Lacton bei 
gewohnlicher Temp. auBerst langsam 1., leicht aber in NaOH und KOH, u. diese 
Lsgg. werden von COa gefallt. Auch von der Oxysaure, C1,Hu(OH)s(OCHs)s(CO,H), 
werden Farbrkk. angegeben. [cc]D =  -(-280° (in Aceton bei Zimmertemp.). Ba-Salz, 
BaCwH110 7. Nadeln, wasserfrei. — Am id, CI7Hn (OH)s(OCH,)s(CONH,), krystalli- 
nisches Pulver. F. 139—140°. [«]D =  -(-328° (in Aceton). — Diacetylverb. (Formel
I.) Darst. durch Erhitzen des Lactons mit Essigsaureanhydrid. Farblose Prismen, 

ytOCOCH,), AO R)t
I. C1IH1,H O C H s), II. C^H^ftOCH.,),

\  > 0  \  > 0  
CO CO

unl. in W., swl. in A., zl. in w. A. F. 221—222°. Mit Diazosalzen kuppelt sich 
das Lacton in sodaalkal. Lsg. sehr leicht. Nach seinem geaamten Verh. scbeint 
das Lacton Diguąjacoltetramethylcarbinolcarbonsaure (Formel II.) zu sein. (Syensk 
Kem. Tidskr. 32. 56— 67. 16/4. [26/2.*] Stockholm, Organ.-chem. Lab. der techn. 
Hochschule.) G O nther.

W edorf, Uber Alkylcellulosen und ihre Verwendung. Zusammenfassende Ab- 
handlung iiber die auslśindische Patentliteratur iiber die Herst. von Celluloseestern. 
(Kunststoffe 10. 113—15. Juni.) P f l UCKE.

Otto Leuchs, Uber Celluloseather. Im AnschluB an die Ausfubrungen von 
W e d o r f  (Kunststoffe 10. 113; yorstehendes Ref.) wird auf das D.R.P. 322586 
(C. 1920. IV. 416) der Farbenfabriken yorm. F r ie d r ic h  B a y e r  & Co., Leyerkusen, 
hingewiesen. (Kunststoffe 10. 145. August.) P f l UCKE.

M aurice Deschiens, Celluloseacetat und setne industriellen Anwendungen- (Vgl. 
Rey. de produits chim. 23. 177. 237; C. 1920. IV. 320. 339.) Nach Besprechung 
der Eigenschaften und industriellen Herst. des Celluloseacetats werden die yer- 
schiedenen Anwendungen in der Ayiatik, Celluloidindustrie, bei der Herst. plastischer 
Massen, Films, Gewebeimpragnierung etc. an Hand zahlreieher Abbildungen ein- 
gehend erortert. (Chimie et Industrie 3. 591—607. Mai.) P f l Uc k e .

A. F achs, Die Beschaffenheit und der Uberzug der Aeroplantragflachen. Be- 
handelt werden die Erfahrungen beziiglich Anwendung der yerschiedenen Gewebe- 
arten fiir die Herst. der Aeroplantragflachen, insbesondere dic Herst. des gas- und 
wasserdicbten tjberzuges. Wegen der grofien Entziindlichkeit haben sich Uber- 
jiige auf Basis der Cellulosecster nicht ais geeignet erwiesen. Ausfiibrlicb wird 
die Herst. der Uberziige aus Acetylcellulose, die Eigenschaften der Acetylcellulose, 
sowie ihrerLosungsmittel behandelt. (Chimie etlndustrie 3.16/ <2. Febr.) P f l iJc k e .

R udo lf Z im m erm ann, Tannenbergsthal, Post Jagersgriin i. Vogtl., Vorrich- 
łung zum einseitigen Uberziehen von Gewebebahnen mit zahflussiger Masse zur B[et- 
ttellung ton Wachstuchen u. dgl. Es handelt sich bei yorliegender Erfindung yor- 
nehmlich um zahflussige Nitrocellulosemassen, die zur Herst. yon Wachstuch und 
Kunstleder auf eine breite Gewebebahn aufgebracht werden. An dem Behalter,
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in welchem sich die zahfliissige Masse befindet, ist ein SchlitzyerschluB angebracht, 
welcher von Hand aus eingestellt werden kann, ao daB der jeweilige AuBfluBąuer- 
sehnitt geregelt werden kann, wodurch die Dieke des Auftrages auf der Gewebe- 
bahn bedingt wird. Der Schieber des Schlitzyersehlusses ist zwanglaufig mit dem 
DurchlaBventil fiir Druckluft yerbunden, so daB je nach der GroBe der Quer- 
scbnittsoffnung auch. der Druck der Luft wechselt, nm die AuBfluBgeschwindigkeit 
der Masse konstant zu halten. Zeiehnung bei Patentschrift. (D.E.P. 324319, 
Ki. 8h vom 13/3. 1919, auBg. 25/8. 1920.) S c h a e f .

Otto W. P a rk e r t , Perlmutternachahimmgen mit Hilfe farbenschillernder Uber- 
ziige. Zusammenfassende Abhandlung iiber die Methoden, perlmutterartige Iris- 
wrkgg. auf Glas, Porzellan etc. zu erzeugen. (Kunststoffe 10.129—30. Juli.) PFLtJCKE.

XIX. Brennstofle; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
Sam uel GUover und Jo h n  W est, St. Helens und Southport, Lancaster, Engl., 

Retortenofen zur kmitinuierlichen DestiUation in stehenden JRetorten, die von iiber- 
einanderliegenden horizontalen Heizkammern mit getrennten Zufiihrungen fur am 
unteren Eetortenende yorgewarmte Verbrennungsluft und fiir erhitztes Heizgas um- 
geben sind, dad. gek., daB der Yorwiirmer fiir das Heizgas in einer Zweigleitung 
der Gaszufiihrung im Kamin der Eetortenanlage angeordnet ist, so daB die Temp. 
des Heizgases durch Zumischen von k. zum erhitzten Gas leicht geregelt und der 
Yorwiirmer leicht abgeschaltet werden kann. Zeiehnung bei Patentschrift. 
(D.E.P. 323105, EJ. 26 a vom 25/2. 1914, ausg. 15/7. 1920; Prioritat [England] 
vom 15/8. 1913.) S c h a e f .

A rth u r Mc D ougall Duckham, Little Bookham, Surrey, England, Kontinuier- 
lich betriebene, senkrechte Retorte. Die Abhitze der Heizziige wird durch Ziige im 
unteren Teil der Retorte gefiihrt, die mit den Ziigen fiir die Primar- oder Sekundar- 
luft oder fiir beide Arten Luftziige oder mit den Ziigen des yerhaltnismaBig k- 
Erzeugergases in Beriihrung sind. So konnen gemaB der Erfindung beispielsweise 
die vorzuwarmenden Gas- oder Luftziige so angeordnet sein, daB zu ihrer .einen 
Seite (nach innen zu) sich die h. Ketortenwand und zu ihrer anderen Seite (nach 
auBeri zu) die h. Abgasziige befinden. Zeiehnung bei Patentschrift. (D.B. P. 323156, 
KI. 26 a vom 6/3. 1914, ausg. 16/7. 1920; Prioritat [England] yom 27/5. 1913.) Sch.

O. F rie se , Regenerator gegen Rekuperator und die Kieler Gleićhzugofenarilage. 
Bei dem Vergleich der beiden Ofenarten hat man bisher den Eegeneratiyofen mit 
Beheizung durch einen auBenliegenden Zentralgenerator einem Eekuperatiyofen mit 
eingebautem Einzelgenerator gegeniibergestellt. Die Vergleichsfrage zerfallt also 
in zwei Teile: 1. eingebauter Einzelgenerator oder Zentralgenerator u. 2. Eegenerator 
oder Rekuperator. Nach Ansicht des Yfs. bietet die Anwendung des Zentral- 
generators gegeniiber der des EinzelgeneratorB den Vorteil der bequemeren ArbeitB- 
weise, Ersparnis an Unterfeuerung und der langeren Lebensdauer des Leuchtgas- 
erzeugungsofens, auBerdem yerdient fiir die Leuchtgaserzeugung der Gleichzugofen 
(Rekuperatiysystem) dem Wechselzugofen (Regeneratiysystem) gegeniiber den Vorzug, 
falls beide Ofensysteme unter gleich gunstigen Yoraussetzungen, d. h. in Verbindung 
mit einem Zentralgenerator betrieben werden. (Journ. f. Gasbeleuchtung 63. 525 
bis 527. 14/8. Kiel.) P f l Uc k e .

B ergm ann E lek triz ita ts-W erk e , A.-G., Berlin, Gaserzeuger mit hin und her 
beweglichem Rost, dad. gek., daB der Rost dachfórmig ausgebildet und in Richtung 
des Firstes hin und her yerschiebbar ist. — Um diesen Eost fiir die Yergasung 
schlackenreicher Kohle geeignet zu machen u. den bei manchen Brennstoffen auf- 
tretenden Ubelstand zu beseitigen, daB sie schlecht nachsacken oder feste Koks- 
decken bilden, wird dabei einerseits der verschiebbare Eost mit Knaggen yersehen, 
die im Zusammenwirken mit feststehenden Knaggen die Schlacken zerkleinem,
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andereraeita aeine Fahrbabn so gestaltet, daB er uber groBere Wegstrecken seine 
Hohenlage iindert und daneben eine kraftige Riittelbewegung erfahrt. Zeichnung 
bei Patentachrift. (D R.P.323769, K1.24e vom 10/11.1917, ausg 11/8.. 1920.) S c h a r f .

Jam es C. P h ilip , Sydney D nnnill und Olive W orkm an, Die Aktivierung 
von Holzkohle durch Warmebehandlung. Buchenholzkohle (durch 3-stuudiges Ver- 
kohlen bei 800° hergeatellt) erhalt durch Erhitzen auf dunkle Rotglut bei yermin- 
dertem Druck erhobtes Absorptionsyermogen gegenuber Sćhwefeldioxyd. Vff. er- 
mittelten fiir verschiedene Erhitzungsdauer den Zuaammenhang zwischen Absorption 
und Druck. Im allgemeinen nimmt die Aktivitat der Holzkohle nicht proportional 
der Dauer der yorbergegangenen Erhitzung zu, sondern ihre Zunahme entspricht 
ungefahr der Abnahme der ralativen D. („bulk density“) der Kobie. Je mehr Luft 
Zutritt zur erhitzten Kohle bat, um so mehr nimmt die D. ab, und das Abaorptious- 
yermogen zu. Vff. nehmen an, daB beim Erhitzen der Holzkohle infolge allmah- 
licher Oiydation eine Erweiterung der Capillarkaniile und damit eine VergroBerung 
der wirksamen Oberfliiche stattfindet. Parallel mit der Zunahme des Absorptions- 
yermogens von Holzkohle gegenuber Gasen bei langerem Erhitzen geht die Steige- 
rung der Fahigkeit, Methylenblau aus was. Lsg. zu entfernen. Die Annahme, daB 
das AbsorptionByermogen von Kohle von der Ggw. beaonderer anorganischer Aschen- 
bestandteile abhange, ist nicht begrundet. Durch Warmebehandlung von Holzkohle 
kann eine Aktiyilat erzielt werden, die der yon Tierkohle nicht nachsteht, sondern 
sie sogar noch ubertrifft. Kohle aus leichten Holzern laBt sich rascher aktiyieren 
ais solche aus schweren (z. B. Buchsbaum); der erreichbare Aktiyitatsgrad ist aber 
bei letzteren groBer ais bei ersteren. (Journ. Chem. Soe. London 117. 362—69. 
April [18/3.] London, S. W. South Kensington, Imperial Coli. of Science and Tech
nology.) B u g g e .

K a rt B a rth e l, Hannover, Stehende Retorte mit ubereinanderliegenden Tellem, 
uber die das Destillationsgut mittels umlaufendtr Kratzer ohne Beriihrung der er
hitzten Retortenwand durch die Retorte hindurchgefuhrt wird, gek. durch einen mit 
der Kratzerwelle sich drehenden Hohlzylinder, der durch einen in der Weite ver- 
atellbaren Schlitz mit anschlieBender Schurre das Gut aus dem Vorrats- und Vor- 
wSrmeraum auf den obersten Teller gelangen laBt. — Da der eingefuhrte Dampf, 
namentlich bei der Gewinnung von Urteer aus bituminosen Stoffen, nur schiitzend 
auf die entstehenden Gase einwirkt, aber nicht bitumenlosend auf die Rohstoffe, 
letzteres yielmehr nur durch Anwendung iiberhitzten Dampfes erreicht werden 
kann, so wird hier die reichlich bemessene Rohrwelle ais Dampfuberhitzer benutzt. 
Sie ist ja  Tempp. ausgesetzt, die im unteren Retortenteil bis auf etwa 550° steigen. 
Gleichzeitig wird aber den gebildeten Gasen Warme entzogen, und dadurch werden 
sie vor etwaigcr Zers. gut geschutzt. Zeichnung und ein weiterer Anspruch in 
Patentschrift. (D.R P . 323958, KI. lOa yorn 26/9. 1918, ausg. 17/8. 1920.) S c h a r f .

K n rt B arthel, Hannover, Stehende Tellerretorte mit zonenweiser Abfiihrung der 
Destillationsgase. Stehende Tellerretorten mit Miitelwelle und Kratzern, die das 
Destillationsgut bei je einer Umdrehung yon Teller zu Teller abwarts bewegen, 
ermoglichen bekanntlich, die Destillationastrecke auseinander zu ziehen und die bei 
den yerschiedenen Tempp. auftretenden gasformigen Stoffe zonenmaBig abzuleiten, 
um apiiter, wie z B. bei der Urteergewinnung, die fraktionierte Dest. dea Konden- 
satea zu erleichtern und zu yerbilligen. Die erwunachte Vortrennung der Gase 
wird aber noch yollkommener erreicht, wenn nach der yorliegenden Erfindung Hilfs- 
yerschluBteller angewendet werden. Zeichnung bei Patentschrift. (D.R.P. 323959, 
KI. lOa yom 26/9. 1918, ausg. 14/8. 1920.) S c h a r f .

Chózó Iw asak i, Eine grundlegcnde Studie uber japanische Kohle. Unter 
Yerwendung yon Dunnschliffen, die von Hand hergestellt und zuletzt nach den 
Handwerkamethoden japaniacher Edelateinachleifer poliert und ohne Atzung mkr.



756 XIX. BRENN8T0FFE; TeERDESTILLATION U8W. 1920. IV .

im durchfallenden und auffallenden Licht, sowie mit Hilfe von RontgenBtrablen 
untersucht worden Bind, hat Vf. eine groBe Anzalil von Prohen japanischer Kohle 
aus yerschiedenen Kohlenfeldern gepriift, um die innere Struktur zu erforsehen u. 
die Schritte ihrer Enlw. aufzuklaren.

Ais Hauptbestandteile Bind zu unteraeheiden Holzzubstanz, bezw. dereń Um- 
Betzungperzeugnisse und die Bie umseblieBende Grundinasse, die sieh aus Harz, 
Rinde, Bliittern, Grashalmen, Pollenkornern und kugeligen Teilen zuBammensetzt, 
die ais weitgehend yeranderte Harze angeaehen werden. Ais besonders eharakte- 
ristisch fur die japaniache Kohle weiden Quarzfragmente angesprochen, die in 
allen behandelten Kohlearten liberall verteilt angetroffen werden. — Das Ober- 
wiegen der Holzaubstanz an den Randem der Kohlenfelder im Gegensatz zur Mitte 
dcsselben Feldes wird auf Anschwemmung von Treibholz an den Rand der kohle- 
bildenden Sumpfe zuruckgefiihrt. (Technology Reporta of the Tóhoku Imperial Uni- 
yeraity. Sendai [Japan] 1. Nr. 2. 35 Seiten. 8 Tafeln. Sep. v. Vf.) S c h r o t h .

M arcel Godchot, Uber die Oxydation der Steinkohlen. (Buli. Soc. Chim. de 
France [4] 27 . 735-37. 5 -20 /9 . [16/7.]. — C. 1 9 2 0 . IV. 374.) R ic h te r .

F ranz  Fischer, Die Entgasung der Kohle im Drehofen. Die Arbeit von R o se r  
(Stahl u. Eisen 40. 741; C. 1920. IV. 301) veranlaBt Vf. zu dem Hinweis, daB die 
Verwendung des Drehofens zur Dest. der Kohle, sowie die Trennung von Dest. u. 
Vergasung bereits vom Vf. und aeinen Mitarbeitern beschrieben worden ist. Neu 
ist nur die Verwendung im G ro B b e trieb . — Hierzu fiihrt E. R oser aus, daB 
Bchon yor F is c h e r  und seinen Mitarbeitern zaVi]reiche Arbeiten und Patente iibor 
die Tieftemperaturverkokuvg yórlagen, und daB er und seine Mitarbeiter ais erste 
die zahlreichen Vorarbeiten fiir einen technisch und wirtschaftlick erfolgreichen 
GroBbetrieb ausgebaut haben. Der T h y sse n  drehofen iBt von dem F iscH E B sch en  
Drehofen durchaus yerschieden. — Dieser Erwiderung gegeniiber betont F ran z  
F isch er, daB er nur bzgl. der wissenschaftliehen Gesichtspunkte fur die zweck- 
mafiige Durćhfuhrung der Tieftemperaturvcrkokung Prioritatsanspriiche erhebe. Einen 
g ru n  d s a tz l ic h e n  Unterschied zwischen dem groBen T h y sse n  drehofen u. dem 
von ihm benutzten kleinen koane er nicht finden. (Stahl u. Eisen 40. 1045—47. 
5/8. [Juni u. Juli] Miihlheim-Ruhr.) GROSCHUFF.

W  B ertelsm ann, Die Entwicklung der Tieftemperaturdestillation in England. 
Wiihrend man in Deutsehland die Urteererzeugung im weaentlichen yon yornherein 
in Verbindung mit dem Generator yorgenommen bat, derart, daB der in beaonderen 
Einbautcn entgaste, feate Ruckstand im Gaserzeuger auf Generatorgas yerarbeitet 
wird, laufen die englischen Vorschlage darauf hinaus, unter Urteergewinnung einen 
heizkraftigen, rauchlosen, leieht entziindbaren Brennstoff herzustellen, (Journ. f.
Gasbeleuchtung 63. 493—06. 31/7. Weidmannslust b. Berlin.) P flUcke.

F. F o erste r, Uber Tieftemperatarcerkokung. Vortrag iiber die Ergebnisse der 
Teerforschung, Ticftemperaturteergewinnung und -destillation, die Bedeutung der 
Tieftemperaturyergasung, das Doppel- und Trigasyerf. (Journ. f. Gasbeleuchtung 
63. 621—2S. 25/9. [20/5.*] Dresden.) PflUCKE.

E rn st W olif, Uber die Yerwertung von Miill ais Gaserzeugungsmittel unter 
besmderer Beriicksichtigung der Yergasung von Miill im Generator. Vf. hat beim 
Labo,-atoriuinavers. der Entgasung von Muli ein Gaa von folgender Zus. erhalten: 
51,1% C02, 3,4% CnH in, 8,3% CO, 7,2% Ht , 24,4% C St . 5,6»/0 N,. Die Ent
gasung beginnt bei etwa 145° unter Abspaltung groBer Mengen COs und ist bei 
etwa 500° nahezu yollendet. Die Vergasung im Generator erscheint im Hinblick 
auf die Riickstande unzweekmaBig. Die giinsligste Verwertung wird in der Ent
gasung in ununterbroehen arbeitenden eisemen Retortenofen gesehen. (Mitt. d. 
Inst. f. Kohlenyergasg. 2. 83—S4. 8/10. Altona.) SCHROTH.
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J . WeiB und H erm ann B ecker, Die Yergamng rheinischer Rohbraunkohle. 
Stiickige rheinische Rohbraunkohle im grubenfeuchten Zustand laBt sich im neu- 
zeitlichen Drehrostgaserzeuger ais Brennstoff yerwenden, wcnn die Kohlenschicht 
um 25°/o hoher ala bei Brikettyerwemlung gehalten, und kein Dampf zugefiihrt 
wird. Das gewonnene Rohbraunkohlenluftgas enthielt bei 15° 372 g/cbm W., wahrend 
der Feuchtigkeitsgehalt des BraunkohlenbrikettmiachtęaseB 106 g/cbm betrug. Die 
beim k. feuchten Rohbraunkohlengas erzielte Verbrennungstemp errechnet sich zu 
1334° gegeniiber 1701° beim k. feuchten Braunkohlenbiikettgas. Es ist daher zu 
empfehlen, das Rohbraunkohlengas zu trocknen. Der untere Hmwert des trockenen 
Rohbraunkohlengases bei 15° ist 1044 W E/cbm , des trockenen Brikettgases 
1236 WE./cbm, die theoretische Verbrennungstemp. 1629, bezw. 1783°. Um die 
gleichen verfiigbaren Warmemengen im trockenen Gas zu erzeugen sind bei Roh- 
braunkohlen rund 40% Schachtąuerschnitt mehr erforderlich, so daB auf 3 Brikett- 
5 Rohbraunkohlengaserzeuger kommen. (Stahl u. Eisen 40. 1067—73. 12/8. Koln.) Gro.

E. Terres, M. W alte r und K. Bruckner, Feuerungstećhnische Unłersuchungen 
an der Schragkammerofenanlage au f dem stadtischen Gaswerk in Pastng. Es sollte 
einmal die Leistung der Anlage festgestellt werden; weiter sollte yersucht werden, 
den Verlauf der Verbrennung in den einzelnen Heizkanalen zu studieren, nm hieraus 
weitere Unterlagen fur einen zweckmatiigen Betrieb des Ofens, fur eine richtige 
Abmessung der Heizkanale und Brenner zu gewinnen. Die Ergebnisse sind in 
iTabellen wiedergegeben und lassen sich nicht im Referat kurz zusammenfassen. 
(Journ. f. Gasbeleuchtung 63. 605—11. 18,9.) P f i /Oc k e .

Krause, Die neuen JReinigerarilagen au f Gaswerk Grasbrook zu Hamburg. Der 
Betrieb von Hoehreiaigern mit gleichem Einbau, Horden usw. wie die Flauhreiniger 
wird geschildert. Die Anlage hat sich gut bewahrt. (Journ. f. Gasbeleuchtung 63. 
611—15. 18/9. Hamburg.) PfL ttC K E.

Joseph. Bonrdas Sm ith Booth, Sidcup, Kent, England, Carburierapparat mit 
einem Druckverteiler und einem Fenłil zur Regelung der Brennstoffhóhe. Das Zu- 
laByentil fiir den fl. KW-stoff wird durch den Unterschied der Fliissigkeitaspiegel 
innerhalb u. auBerbalb des Verteilers gesteuert. Man yerwendet bei der besonderen 
Darchfiihrung der Erfindung zwei Schwitnmer, von denen der eine durch den 

,inneren Fliissigkeitsspiegel, welcher unter dem EinfluB der Druckluft steht, u. der 
andere durch den auBeren Fliissigkeitsspiegel iu der Flussigkeitskammer beeinfluBt 
wird. Diese beiden Schwimmer wirken gleichzeitig auf das Ventil ein, welches 
den Eintritt der Fl. steuert, u. zwar sind sie derart angeordnet, daB sie das Ventil 
offnen und schlieBen in dem MaBe, wie der Hohenunterschied der Flttssigkeits- 
spiegel ab- oder zunimmt. Es braueht also dann der Brennstoffspiegel auBerbalb 
nicht erst auf ein Minimum herabzufallen, ehe frische Fl. zugelassen wird, sondern 
die Zustromung der Fl. ist gleichzeitig auch von dem Stand des inneren Flussig- 
keitsspiegels abhangig. Auf diese Weise ist es moglich, die Qualitat des Gemisches 
konstant zu halten, unabhangig von dem Bedarf an Gemisch. Zeichnung bei 
Patentschrift. (D.R.P. 323054, KI. 26c vom 16/3. 1913, ausg. 18/7. 1920.) Sc h a r f .

W etcarbon izing  Ltd., London, Yerfahren zum Ausheben von na/} zu ver- 
kohlendem Torf aus nicht entwasserten oder sehr nassen Torfablagerungen, 1. dad. 
gek., daB die mechanische Aushebeyorrichtung, nachdem sie an einer Stelle eine 
yerhaltnismaBig kleine Grube gebildet hat, an einen benachbarten, aber von der 
yorhergehenden Grube yollstandig getrennten Teil des Moores yereetzt und auf 
diese Weise eine Anzahl kleiner u. yollkommen gesonderter Gruben gebildet wird.
_ 2. Verf. nach 1. dad. °-ek., daB das von den Pressen abfliefiende w. Torfwasser
nach der in Betrieb befindlichen Torfgrube zuruckgeleitet wird. — Die in diesen 
AbfluBwassern enthaltenen Stoflfe iiber eine beschleunigende Wrkg. auf die Rk. der 
NaByerkohlung aus, wenn der mit den AbfluBwassern gemischte Rohtorf in die
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Fabrik geleitet wird. Ein anderer Yorteil liegt darin, daB das Wasserniyeau in der 
Torfgrube erhoht, u. die Arbeitatemp. durch die in den AbfłuBwassern enthaltene 
Warme yergroBert wird, was bei frostigem Wetter erwttnscht ist. (D.E.P. 324080, 
KI. lOc vom 7/7. 1914, ausg. 16/8. 1920; Prioritat [England] vom 6/8. 1913.) S c h a b f .

W etcarbonizing' Ltd., London, Yerfahren, lo r f durch Erhitzen unter Druck 
leichter entwasserbar zu machen, wobei der knlte Torf durch unmittelbare Beriihrung 
mit Dampf aus den Erzeugnissen der Warmebehandlung vorgew&rmt wird, dad. 
gek., daB der Warmeauetausch durch einen stiindig zwischen den Durchgangsstellen 
der h. Massen und des kalten Torfs umlaufenden Gasstrom ununterbrochen und 
gleichzeitig mit der Warmbehandlung ausgefuhrt wird. — Die Erfindung ermoglicht 
einen ununterbrochenen billigen Betrieb. Zeicbnung bei Patentschrift. (D.E P. 
324081, KI. lOc vom 9/5. 1914, ausg. 17/8. 1920; Prioritat [England] vom 10/5. 
1913.) Sc h a e f .

E o b e rt M ezger, Wurttembergischer Ólschiefer, ein Brennstoffspeicher Siiddeutsch- 
lands, und die Bichtwege zu dessen wirtschaftlicher Auswertung. Vf. bespricht auf 
Grund der vorhandenen Literatur Geschichte, V., Nutzbarmachung des Bitumens 
(Entgasung, Vergasung, Verbrennung), Verwertung der Ólschieferschlacke (Zement- 
fabrikation, Kunststeinfabrikation, Dungemittel). Die groBte Aussicht auf Erfolg 
yerspricht die Yerwertung in GroBgaserzeugern unter gleichzeitiger Aufarbeitung 
der Schieferschlacke zu zementloaen Kunststeinen. (Stahl u. Eisen 40. 1269—74. 
23/9. Stuttgart, Lab. des Gaswerks.) G r o s c h u f f . •

E. B arbet e t F ils  e t Cie., Paris, Yerfahren und Vorrichtung zur ununter
brochenen, fraktionierten Desłillation von Bohpetroleum und Bohbenzolen. Die zu 
destillierende FI. durchstromt zwei Yerdampferreihen, dereń erster Verdampfer mit 
einer Plattenkolonne verbunden ist, u. die zwischen dem Anfang u dem Ende der 
Dest. des Destilliergutes bestehenden Temperaturunterschiede werden zur Unter- 
haltung .steigeuder Temperamratufen in diesen Verdampfern ausgenutzt. (D.E.P. 
326418, KI. 23b vom 8/4.1914, ausg. 28/9. 1920. Franz. Prioritat yom 12/4. 1913.) M a i .

H a ll M otor Fuel Ltd., London, Verfahren zur Umtoandlung non hóher siedcnden 
Bohlenwaesersto/fen in niedrig siedende, dad. gek., daB man die Gase u. Dampfe, 
welche aus der Spaltung u. Vergasung voa KW-stoffólen herruhren, einem erhohten 
Druek unter im wesentlichen adiabatischen Bedingungen aussetzt, u. zwar wahrend. 
die Gase u. Dampfe sich noch im erhitzten Zustande befinden, worauf man die so 
erhaltenen Prodd. kondensiert. (D.E.P. 326323, KI. 23b vom 12/5. 1914, ausg. 
27/9. 1920. Brit. Prioritat vom 2^/10. 1913.) MAI.

Badische A nilin & S oda-F abrik , Ludwigshafen a. Eh., Verfahren zur Ge- 
winnung von Schmieról aus Braunkohlengeneratorteerol, darin bestehend, daB man 
die durch Dest. von yorher entwa-łsertem Generatorteer erhaltenen paiaffinfreien 
oder tunlichst entparaffinierten Destillate unter Druck auf hohere Temp. erhitzt u. 
die niedrig sd. Ole durch Dest. entfemt. — Die Temp. wird zweckmaBig zwischen 
250—400° gehalten. Der beim Erhitzen entBtehende Druck yon abgespaltenen 
KW-stoffen kann durch ein sich automatisch betatigendes Sicherheitsyentil auf be- 
atimmter Hohe gehalten werden. Die abdestillierten leichter gd. Ole konnen ohne 
Ziindólzusatz zum Betrieb von Dieselmotoren benutzt werden. (D.E.P. 310 0 75, 
KI. 23c vom 15/4. 1917, ausg. 20/9. 1920 ) M a i .

H elm ut "W. K lever, Karlsruhe i. B ., Yerfahren zur Herstellung von Schmier- 
ólen aus Steinkohlenteerólen gemaB dem Hauptpat. 301774 u. Zus.-Patt. 301775 bis 
301777 (C. 1920. II. 214. 416 u. 419), 1. dad. gek., daB man die wahrend der Bk. 
sich entwickelnden, leichifliichtigen Bestandteile ais Destillat kondensiert u. nach 
beendigter Bk. dem Ole wieder zufugt. — 2. dad. gek., daB man absichtlich etwaa 
groBere Mengen der leichter sd. Anteile dea Oles wahrend des Erhitzungsyorganges 
ais Destillat auffangt. u. dieses Destillat dem fertig yerdickten Ole wieder zufugt.
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(D.E.P. 310634, KI. 23c yom 22/5. 1918, ausg. 27/9. 1920; Zus.-PaŁ zu Nr. 301774:
C. 1920. II. 214.) Ma i .

H elm ut W. K lever, Karlsruhe, Verfahren zur Herstellung von Schmierdlen aus 
Steinkohlenteerólen nach Hauptpat. 301774 u. seinen Zus.-Patt. 301775 bis 301777 
u. 310634 (s. yorst. Ref.), dad. gek., daB man die Erhitzung der Steinkohlenteerole 
bei Ggw. eines Losungsmittels, wie z. B. Naphthalinablaufol, yornimmt, welehes 
nach Beendigung der Yerdickung wieder abdestilliert wird. (D.E.P. 310713, 
KI. 23c yom 22/5. 1918, ausg. 27/9. 1920.) M a i .

S tandard  Alcohol Company, New York, Verfahren und Vorrichtung zur Ser- 
stellung von garfahigem Zucker aus Holz mittels Saure unter Druck. Es wird das 
Holz zunachst mit Dampf von einer unterhalb der Essigsaurebildungstemp. liegenden 
Temp. behandelt, worauf in die so behandelte h. M. die zur Inyersion dienende 
wss. Lsg. der Saure mit einer Temp. eingefiihrt wird, welche betrachtlich unterhalb 
der Temp. der gedSmpften M. liegt, derart, daB infolge der K ondenB ation von 
Dampf in der M. ein teilweises Vakuum erzeugt, u. hierdurch eine innige Ver- 
mischung der Saure mit der Holzmasse bewirkt wird. (D.E.P. 326314, KI. 6b 
Tom 21/1. 1913, ausg. 28/9. 1920. Amerik. Prioritat vom 29/1. 1912.) Ma i .

H. H. Low ry und G. A. H u le tt, Untersuchungen iiber Adsorption durch Holz- 
kohle. I. Das Verhdltnis von Dienstzeit zu Adsorption und Absorption. (Vgl. 
H u l e t t , M a c e  und Sh y t h , Am er. Journ. Science, S il l im a n  [4] 45.174; C. 1918.
H. 1100.) Nach einem Yerf. von L a m b , W i l s o n  und C h a n e y  (Journ. Ind. and 
Engin. Chem. 11. 420; C. 1920. II. 684) kann der W ert einer Holzkohle, die zur 
Absorption von Gaskampfstoffen dienen soli, empirisch mittels der Dienstzeit (seryice 
time) festgestellt werden, d. h. mittels der Zeit, nach wclcher ein mit Gaskampf- 
stoffen beladener Luftstrom bekannten Gehaltes und bekannter Geschwindigkeit 
nach dem Oberleiten iiber eine bestimmte Menge der zu prufenden Holzkohle wieder 
die ersten Spuren Gaskampfstoff aus dem App. herausfiihrt. Es konnte keine Be- 
ziehung zwischen dieser Dienstzeit und der Gasadsorption yon N, und CO, bei 
yerschiedenen Holzkohlen gefunden werden. Die Adsorptionskapazitat der Holz- 
kohlen yerschiedenen Ursprungs gegen Gase kann sich je nach der Vorgeschichte 
der Holzkohlen um mehr ais 100% andern. Die Adsorption von N, und CO, ist 
auf B. einer kondensierten Schicht von molekularer Dicke zuruckzufiihren. M es- 
sungen der isothermen Adsorption yon W.-Dampf durch Holzkohle bei 25° fiihren zu 
dem Ergebnis, daB hier keine Adsorption, sondem eine Absorption yorliegt, indem 
daB W . durch capillare Wrkg. festgehalten wird. Mit Hilfe einer Formel yon 
A n d e r s o n  (Ztschr. f. physik. Ch. 88. 191; C. 1914. II. 815) wurde der Durch- 
messer der Capillaren in yier Holzkohlen zu 2,8—9,2-10~7 cm berechnet. Der 
marimale Durchmesser betrug 1,3>10—‘ cm. Mit Hilfe entsprechender Pormeln 
wurde die Oberflśiche der Holzkohle pro g Holzkohle zwischen 160 und 436 qcm 
berechnet. Diese Anderung der Oberflache ist nicht immer yon einer entsprechenden 
Anderung der Adsorptionskapazitat begleitet. Diese Beobachtung macht die An- 
nahme yon Elementarraumen (elementary spaces) nach L a n g m u i r  notwendig. 
Zwischen der Dienstzeit der Holzkohlen und dem Eaume ihrer Capillaritat konnte 
keine Beziehung aufgefunden werden. Es scheint demnach, ais ob die beobachteten 
Erscheinungen durch die Adsorption und die Capillaritat nur ungenugend erklart 
werden. (Journ. Americ. Chem. Soc. 42. 1393—1408. Juli. [29/3.] Princeton, 
Lab. f. physik. Ch. a. d. Uniy.) M e y e r .

H. H. Low ry u n d  G. A. H ulett, Untersuchungen iiber Adsorption durch Holz
kohle. I I .  Beziehungen zwischen Sauerstoff und Holzkohle. (Vgl. Journ. Americ. 
Chem. Soc. 42. 1393; yorst. Bef.) Das anomale Verhalten des O, bei der Ad
sorption d u rc h  Holzkohle, das bei langerer Einw. Bich zeigt, u n d  das baufig uber- 
sehen worden ist, wird bestatigt. Diese Erscheinung ist auf zwei Ursachen, auf
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Adsorption und auf Oberflachenyereinigung zuruekzufiihren. M it Hilfe des Nortbrup- 
Induktionsofens wurde ein Verf. ausgearbeitet, um Holzkohle ohne Beriihrung mit 
0,-haltigen Stoffen auf hohe Tempp. im Vakuum zu erhitzen. Die hierbei ent- 
wickelten Gaae wurden gesammelt und untersucht. Die B. eines C-O-Komplesea, 
inabeaondere eines festen stabilen Oxyda des Kohlenstoffa, geht an der Oberfliiche 
der Holzkohle bei gewohnlichen Tempp. vor aicb. Beim Erhitzen zerfallt dieser 
Komples in CO, und CO. Man kann ihn daher ais eine Zwiachenstufe bei der 
Verbrennung betraehten. Die Sauerstoffmenge, welche sich so mit der Holzkohle 
yereinigt, betrug bei zwei unterauchten Proben 1,71 und 3,75 Gewichtsprozente der 
Holzkohle. (Journ. Americ. Cbem. Soc. 4 2 . 1408—19. Juli. [29/3.] Princeton, 
Lab. f. phyaik. Chemie d. Univ.) J. M e y e r .

L. F. H aw ley  und H. N. Calderw ood jr ., Die Praxis der Teerdestillation »* 
HaTthólz-DestiUationsanla.gen. Zur Gewinnung der Essigsaure aus dem Absatzteer 
wird der Teer mittels Dampfheizschlange bis zur Entfernung des W. erhitzt; dann 
wird unter Aufrechterhaltung der Heizung ein kr&ftiger Dampfstrom durch den 
Teer geachickt. Vff. haben untersucht, unter welchen Bedingungen auf dieae Weiae 
Essigsaure in kiirzeater Zeit und in grofiter Ausbeute und Konz. erhalten wird. 
Die Dest.-Gesch windigkeit ubt einen geringen EinfluB auf die Konz. aus; bei 
rascher Dest. wird mit einer bestimmten Dampfmenge weniger EsBigaaure aus dem 
Teer entfernt ais bei langsamer. Je hoher der Dampfdruck in der Heizschlange 
ist, je hoher also die Temp. ist, auf die der Teer gebracbt wird, um so mehr Essig
saure wird erhalten. Das Ende der Dest. wird zweckmiiBig durch Titratioń der 
im Destillat enthaltenen Saure ermittelt. (Journ. Ind and Engin. Chem. 12 . 684—85. 
Juli [21/2.] Madison, Wisc. Foreat Prod. Lab. U. S. Foreat Seryice.) B u g g e .

"Wilhelm. Schwier, Beurteilung und Bewertung der Brennstoffe nach den Ver- 
irennungstemperaturen. Vf. hat fiir eine groBere Reihe fester, fl. und gasformiger 
Brennstoffe die Verbrennungstemp. auf gleicher, wenn auch nur bedingt richtiger, 
Grundlage (nach Brennatoffanalyaen, Heizwerten u. spez. Warmen der Literatur) 
berechnet und tabellarisch zusammengestellt. Wenn auch die Zahlen keinen absol. 
W ert besitzen, so aollen sie doch dem Hiittenmann y e rg le ic h b a re  Werte geben 
und immer wiederkebrende Berechnungen erleichtem. Weiter wird der EinfluB 
der Yerbrennungstemp. auf Leistung, Wirkungsgrad und Brennstoffyerbrauch der 
Ófen, die Bewertung der Brennstoffe, die Ermittlung der Verbrennungszahlen und 
-tempp. fiir beliebig zusammengesetzte Brennstoffe, der EinfluB der Brennstoffzua. 
auf die Verbrennungstemp., der EinfluB von W ., Teer, Staub, fiihlbarer Warme, 
Feuchtigkeit, die Gewinnung von Nebenerzeugnissen besprochen. Vf. empfiehlt 
zur Erreichung hochster Flammentempp., die mit hoehsten Ofenleistungen u. bester 
Brennatoffausnutzung gleichbedeutend aind, Staubfeuerungen zu yerwenden, bei 
der Gaserzeugung aber moglichat hohe Auebeuten an Deatillationsgasen zu er- 
zielen und alle yerfiigbaren Warmeąuellen, besonders die Abgase von Ofen, fiir die 
Gaserzeugung auszunutzen. Der beste Brennstoff ist nicht immer der von hochstem 
Heizwert, sondern der von gleichzeitig hochster Flammentemp., die allein fiir 
Leistung und Warmeausnutzung in einer gegebenen Feuerung maBgebend ist. Der 
technische Vcrgleichswert kann durch die allgemeine Wertziffer iTu-^-lO-8 aus- 
gedriickt werden {Hu Heizwert, tl Flammentemp. des Brennstoffs), nach welcher 
auch der vergleichsweiae Geldwert der Brennstoffe bestimmt werden kann. Wenn 
auch diese Angaben sich nur auf den EinfluB der Verbrennungstemp. und die fiir 
dieae maBgebenden Einflusse, nicht auf die Wirtschaftlichkeit der Brennstofle und 
Verbrennungsyerff. beziehen, so kann doch in den meisten Fallen vorausgesetzt 
werden, daB die Brennstoffe und Yerff. mit den hoehsten Flammentempp. auch die 
wirtschaftlichsten sind. (Stahl u. Eisen 4 0 .  1033—37. 5/8. 1108-11. 19/8. 1170 
bis 1177. 2/9. 1236—40. 16/9. Wien.) G b o s c h u f f .
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Gustay N eum ann, Uber den Einflup crhohten Gas-, bezw. Luftdrućkes in Fcuc- 
rungen wid die dynamischen VerhaUnisse in Winderhitzern. Vf. M irt aus, daB bei Rost- 
feueruugen, Gaserzeugern usw. entgegen weityerbreiteten AńBchauungen ein grundsatz- 
licher theoretischer Unterschied zwiechen „Zug“- u. „Druck“- (Saugzug- u. TJnterwind-) 
Feuerung bei sonat gleichen Geschwindigkeiten und im Rahmen der ublichen Be- 
triebsyerhaltnisse nicht voihanden iat. Auch bei „Zug‘--Betrieb werden Luft, bezw. 
Gase nicht durch den Brennstoff g e zo g en , Bondem durch den Druck der AuBen- 
atmosphare h in d u rc h g e d ru c k t . Auch fiir die GleichmaBigkeit des Luft-, bezw. 
Gasdurchgangea durch gleiche Quersehnitte von Winderhitzern ist es yon keiner 
grundsatzlichen Bedeutung, ob die Luft, bezw. die Gase vom Kamin „angesaugt11 
oder vom Geblase hindurchgedruckt werden. Ausschloggebend ist lediglich der 
Grundsatz, W ind und Gase so ein-, bezw. abzufiihren, daB die leichten (h.) Gase 
oben, die schweren (k.) Gase unten sich befinden. An diese Ausfiihrungen scblieBt 
Vf. Betrachtungen uber den EinfluB der Temperaturdifferenz, der Pre3sung, der Ge- 
schwindigkeit u. der Reibungsyerhaltnisse auf den gleichmaBigen Wind- u. Gasdurch- 
gang in Winderhitzern. (Stahl u. Eisen 40. 907—9. 8/7. Dusseldorf.) G b o s c h u f f .

E. Nieś, Vorschlage fiir den Ausbau der Unterwindfeuerungen. Erorterung der 
Gesichtspunkte, die zwecks Vermeidung von Flugkoks und unyollkommener Ver- 
brennung zur Konstruktion der Feuerstau der Eyaporator-A.-G. in Berlin gefiihit 
haben. (Ztschr. f. Dampfkessel u. Maschinenbetrieb 43. 297—99. 24/9. Ham
burg.) SCHBOTH.

Hugo Bansen, Die Kohlenstaubfeuerung in  Amerika. Nach Berichten ameri- 
kanischer u. engli icher Zeitschriften gibt Vf. eine Darst. des Standes u. der Entw. 
der Kohlenstaubfeuerung unter Berucksichtigung der t)bertragung auf deutsche 
Verhiiltnisse. Besonders werden die Anforderungen, welehe an den Brennstoff ge- 
stellt werden, der EinfluB der Bestandteile des Kohlenstaubes, besonders des Aschen- 
gehalts, die Aufbereitung und Fórderung des Staubes, die Brennereinrichtung, die 
Verbrennung, die bauliche Ausfiihrung der Feuerung, einzelne Anlagen, Betriebs- 
erfahrungen und Anwendungsmoglichkeiten (Blockwarme- u. Schmiedeofen, Puddel-, 
Paketier- u. SchweiBofen, Blechwarme- und Gliihbfen, GieBereiofen, Herdschmeli- 
u. M artinofen, Lokomotiyen, Schiffskessel), Anlage-u. Betriebskosten im Vergleich 
mit Generatorgas besprochen. (Stahl u. Eisen 40. 1161—65. 2/9. 1196—1201. 9/9. 
1228—36. 16/9.) G b o s c h u f f .

G-. Jan tzen , Die Verwendung von Kohlenstaub in Geblaseschachtofen. Yf. erortert 
einen amerikaniachen Bericht (The Iron and Coal Trades Review 1919. 204) uber 
die Verwendwng von Kohlenstaub in Geblaseschachtofen fiir Kupfergewinnung u. dis- 
kutiert daran anschlieBend die Vorschlage yon L a n g e  (Stahl u. Eisen 35. 265.
36. 311. 38. 305; C. 1916. I. 1203. 1918. II. 685), Kohlenstaub in Eisenhochofen ein- 
zublasen. Aus den Erfolgen bei den ameńkanischen Kupferofen lassen sich noch 
keine Schliisse uber die Brauchbarkeit des Verfahrens bei Eisenhochofen ziehen. 
(Stahl u. Eisen 40. 1037—41. 5/8.) G b o s c h u f f .

A. Gouvy, Die Heizung der metallurgischen Ófen mit Schwerol. Riickblick und
Ausblick des Problems der Masutfeuerung der metallurgischen Ófen an Hand zahl-
reicber Abbildungen. (Chimie et Industrie 3. 143—56. Februar.) PFLtłCKE.

E. C babanier, Bedingungen der industriellen Feuerung mit Schtcerdl. Nach
Angabe der Eigenschaften der fiir die Feuerung geeigneten Schwerole und Be- 
sprechung der yerscbiedenen Arten der Yerbrennung, sowie der Ofenbauarten an 
Hand zahlreicher Abbildungen kommt Vf. auf Grund eigener Verss. zufolgendem. 
Ófen mit Schwerolfeuerung konnen weitgehende Anwendung finden; sie sind wirt- 
schaftlich, da die Warme gut ausgenutzt wird. (Chimie et Industrie 3. 566—75. 
Mai.) PFLOCKE.

F. Schreiber, Uber treibcnde Kohlen und ein Untersuchungsverfahren s w  Fcst-
17. 4. ’ 68
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stellung des Treibgrades. Die fur die Koksherst. yerwendete sog. Backkohle enthalt 
Bitumen, das bei etwa 500° zu schmelzen anfangt u. die Kohle beim Erhitzen eine 
teigige, sich blaliende M. verwandelt. Bei hoherem Bitumengehalt fallt die M. 
immer wieder zusammen („nicht treibcnde Kohlen“), bei geringem dagegen niebt 
(„treibende Kohlen“). Zur Best. des Treibgrades formt Vf. aus 1 g pulverisierter 
Kobie Brikettchen (wie fiir calorimetrische Bestst.) und verkokt sie in einen diinn- 
wandigen, beiderseits offenen Kohrchen aus Nickelstahl, welches in einem Pt-Tiegel 
stebt; das Brikettchen wird mit einem 150 g schweren Eisenstab belastet, der mit 
einer Skala in Yerbindung steht; zu Beginn des Erkitzens (mit Bunsenbrenner) muB 
das Briketteben entlastet werden, bis die untere Brikettflaebe zusammengefrittet ist. 
(Stahl u. Eisen 40. 1278—79. 23,9. Essen-Euhr.) G b o s c h u f f .

F. K o rten , Uber Blahungserscheinungen bei Kohskohlen. (Stabl u. Eisen 40. 
1105-7. 19/8. -  C. 1920. IV. 574.) G b o s c h u f f .

XX. Schieli- und Sprengstoffe; Zundwaren.
H ans E iclieler, Wesseling, Bez. Koln, Vorrichtung sum Auswaschen von 

Sćhiejibaumwólle, bestehend aus einem aufreebten Behalter mit zwei Siebboden, 
zwischen denen die Schiefibaumwolle gelagert ist, 1. dad. gek., daB der Boden des 
BebalterB unterbalb des unteren Siebbodens nach der zentralen Einmundungsstelle 
der Waschfl. bin tricbterformig yerlauft, und die durch den Boden des Behalters 
zugefiihrte Waschfl. den ganzen Behalter von unten nach oben durchstromt und 
oberhalb des oberen Siebbodens wieder verliiBt. — 2. desgl. nach 1, dad. gek., daB 
der Druck, bezw. die Menge der Waschfl. wahrend des Betriebes rhythmisch ver- 
andert wird, um ein Auf- und Abfluten der kleinen Teilchen der SchieBbaumwolle 
zwischen den Siebboden zu bewirken. — Hierdurch wird erreicht, daB alle aus- 
zuwaschenden Teilchen in gleichem Sinne durch den Fliissigkeitsstrom beeinfluBt 
werden, und ein Auf- und Abfluten der kleinen Teilchen der SchieBbaumwolle 
zwischen den Siebboden bewirkt wird. Zeichnung bei Patentschrift. (D.H.P. 
823036, KI. 8 a vom 16/9. 1917. ausg. 14/7. 1920.) S c h a b f .

Claessen, Berlin, Verfahren sur Her steli Mig von rauehschwachen Schiefipuluern 
ohne Yerwendung fliichtiger Losemittel aus Nitrocellulose u. einer Mischung von 
Tri- u. Dinitrotoluol neben Nitroglycerinen, Nitroglykolen oder Nitrozuckern, dad. 
gek., daB eine Mischung der Di- u. Trinitrokorper in eutektischem Yerhaltnis ver- 
wendet wird. (D.B..P. 298859, KI. 78c vom 11/3. 19L6, ausg. 16/9. 1920.) Mai.

M artin  E llern -E ichm ann , Fiirth i. Bayern, Yerfahren zur Herstellung einer 
nitrierfahigen und verspinnbaren Masse aus Zellstoff, dad. gek., daB die bisher ge- 
brauchliche Holzzellstoffberst. nur bis zur Erzielung inkrustenfreier Fasem  durch- 
gefuhrt wird, u. letztere unmittelbar ins Wasserbad eingebracht, samt diesem ge- 
schleudert u. hierauf in an sich bekannter Weise ohne Pressung oder starkę 
Erhitzung vollends getrocknet werden. — Man erzielt eine M. aus ungeąuetschten 
u. zerriseenen Fasern, welche nach Auflockerung ohne Uberfiihrung in Zellstoff- 
papier oder in ein Vlies hohe Saugfahigkeit besitzen. (D.fi.P. 3 0 0 7 0 3 , KI. 78e 
vom 19/3. 1916, ausg. 27/9. 1920.) M a i .

W estfaliach-A nhaltische Sprengstoff-Akt.-Ges., Berlin, Verfahren und Vor- 
richtung sum Trocknen von Pflanzenstoffen u. dgl., insbesondere Baumwolle und 2k.ll- 
stoff, vor der Nitrierung. Es wird das Trockengut von den Aufbereitungsmaschinen 
durch Eshaustor o. dgl. in einen Kanał mit bebeizten Wśinden gesaugt und un
mittelbar in die bei den Verbrauchsstellen befindlichen Silos geblasen. (D.B..P. 
326303, KI. 78c vom 20/2. 1918, ausg. 25/9. 1920.) Ma i .

J . M. V oitłł, Maschinenfabrik, Heidenheim a. d. Brenz, Verfahren zum fort- 
laufenden Dampfen von nitriertem Gut, dad. gek., daB das Gut in fein verteiltem 
Zustande fortlaufend durch einen geschlossenen Behalter bindurchbewegt u. hierbei



1920. IV. X X II I .  P h a b m a z ie ; D e s ih f e k t io n . 763

der Einw. des Dampfea ausgesetzt wird. (D.R.P. 3 2 6 3 0 4 ,  KI. 78 c vom 26/9.
1918, ausg. 25/9. 1920.) M a i .

D r. P rae to riu s & Co., Brealau, Yerfahren und Yorrichtung zur Steigerung der 
Ezplosionslcraft von Sprengsto/fen, 1. dad. gek., daB man das aluminothermisehe 
Gemisch in einem vom Sprengstoffc gesonderten Raume unterbringt, welcher dureh 
einen von dem Brandsatze durchzogenen Kanał mit dem Sprengstoffbehiilter in 
Verbindung steht. — 2. Verf. nach 1., dad. gek., daB sowohl die Entziindung des 
aluminothermischen Gemisches, wie die Weiterleitung der Flamme von ibm zum 
Sprengstoff dureh eine wesentlich Celluloid enthaltende Masse bewirkt wird. — 
Dureh die beim Abbrennen des aluminothermischen Gemisches entstehende hohe 
Temp. wird eine wesentliche Steigerung der Ezplosionskraft der Sprengstoffe be
wirkt. Drei weitere Anspruche nebat Zeichnung in Patentschrift. (D.R.P. 3 0 1 2 1 0 ,  
KI. 78e vom 26/5. 1917, ausg. 24/8. 1920.) S c h a r f .

F e lis  Israe l, Berlin, Yerfahren zur Herstellung von Yerzdgerungssatzen fiir 
Zunder, dad. gek., daB man dureh Auslaugen poroś gemachte Nitrocellulosestangen, 
die fein verteilte Stoffe, wie Holzkohle fiir sieli oder in Verb. mit sauerstoffhaltigen 
Stoffen, wie Salpeter, enthalten, mit einer Schicht eines unverbrennlichen oder 
sehweryerbrennlichfin Stoffs, wie Acetylcellulose, iiberzieht und notigenfalls dureh 
Einkitten in Metallrohren fiir den Einbau in Zunder geeignet macht. — Vor Ziind- 
schnuren baben die neuen Verzogerungsstiicke den Vorteil, daB sie weniger 
feuchtigkeitsempfindlich und bei gegebener Brennzeit kurzer sind, daB sie gleich- 
maBiger brennen und keiner hesonderen Anfeuerung bediirfen. (D.R.P. 3 2 4 0 0 4 ,  
KI. 78e vom 23/1. 1917, ausg. 12/8. 1920.) S c h a r f .

F e lix  Is rae l, Berlin, Yerfahren zur Herstellung von Yerzdgermigssatzcn fiir 
Ziinder. W eitere Ausbildung de3 dureh Hauptpatent 324004 geschutzten Yerfs., 
darin bestehend, daB man die dort yerwendeten Nitro cellnlosepuly er im gekomten 
oder geschnittenen Zustande herstellt u. in Rohren aus Metali, Pappe oder anderen 
geeigneten Stoffen einpreBt. — Derartig hergestellte Verzogerungssatze brennen 
etwa dreimal so langsam wie Schwarzpulyersatze und sind wesentlich weniger 
hygroskopisch ais diese. Sie brennen ohne besondere Anfeuerung an. Sie sind 
mit Vorteil zu verwenden, wo der Verzogerngussatz direkt in Eisen eingearbeitet 
wird. (D.R.P. 3 2 4 0 0 5 ,  K I. 78e vom 13/7. 1918; ausg. 12/8. 1920; Zus.-Pat. zu 
Nr. 324-004; vorst. Ref.; langete Dauer: 22/1. 1932.) S c h a r f .

F e lix  Is ra e l, Berlin, Verfahren zur Herstellung von Verzogerungssatzen fur 
Ziinder. W eitere Ausbildung des dureh das Hauptpat. 324004 geschutzten Verfs., 
darin bestehend, daB mau die Pulyerrohmasse unter Fortlassung fein verteilter 
Stoffe, wie Kohle, nur mit feinst gemahlenem Salpeter yermengt, das gepreBte 
und geschnittene oder gekomte Pulver bis auf einen Gehalt yon etwa 1—3% Sal
peter auslaugt und das so hergestellte, zweekmaBig graphitierte Pulyer in Rohre 
aus Metali, Pappe oder anderem geeigneten Stoff einpreBt. — Yerzogerungssiitze, 
die mit derartig zusammengesetztem Nitroeellulosepulyer hergestellt werden, brennen 
wesentlich langsamer ais die im Verf. des Hauptpat. 324004 bescliriebenen und 
sind fiir bestimmte Zwecke bei gleichzeitiger Yereinfachung des bisheiigen Verfs. 
besonders geeignet. (D.R.P. 3 2 4 0 0 6 ,  KI. 78e yom 24/10. 1918, ausg. 12/8. 1920;
Zus.-Pat. zu Nr. 324004-; yoryorst. Ref.; langate Dauer: 22/1. 1932.) S c h a r f .

XXIII. Pharmazie; Desinfektion.
Ch. P o ttiez , Notiz uber den offizinellen Ldwenzdhn. Taraxacum officinale 

zeigt ofters Ibweichungen yon seiner typischen Fornx Diese yerschwinden jedoch 
nach einer gewissen Zeit, und die Pflanze nimmt wieder ihre n. Geatalt an. Im 
Juli nnd August enthalt die Wurzel das Maximum an wirksamen Snbstanzen.

58*
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Taraxacin und Salzen, und ist yorzugsweise in dieaer Zeit zu sammeln. (Journ. 
Pharm. de Belgiąue 2. 193—94. 7/3.) B a c h s te z .

T. B. B riggs, Unłersuchungen Uber Emulsionen. I I I .  Emulsionen durch 
Schiitteln. (Vgl. B r i g g s  und S c h m id t ,  Journ. Pbyaical Chem. 19. 478*). Wenn 
man Bzl. und wss. Na-Oleatlsg. unaufhorlich miteinander schiittelt, so ist die zur 
yollstandigen Emulsionsbildung erforderliche Zeit um so langer, je mehr Bzl. und 
je  weniger wss. Lsgg. aufeinander einwirken. Die Schuttelzeit kann sehr abgekiirzt 
werden, wenu man nach der Mayonasenmethode arbeitet und das Bzl. tropfenweise 
zu der geschuttelten Lsg. gibt. Oberraschenderweise wird die Zeit der Emulaio- 
nierung auch erheblich abgekiirzt, wenn man das Schiitteln durch kleine Ruhe- 
pausen unterbricht. Diese Zeit und die Anzahl der SchuttelstoBe hangen yon den 
Ruhepauaen ab. Sehr leicht kann man Emulsionen erzeugen, wenn man die Ge-
mische von Bzl. und w b s . Oleatlsg. in zylindrischen Flaschen rollen oder rotieren
laBt. Hierbei zieht aich daa Bzl. iiber die Wasserschicht hinweg, wie es auch bei 
der „Continental“-Hethode mit Morser und Pistill geschieht. (Journ. Pbyaical 
Chem. 2 4 . 120—26. Februar. C o r n e l l  Uniy.) J. Me y e r .

T. B. B riggs, F . B,. Bu Casse und L. H. C lark, Untersućhungen iiber Em ul
sionen. IV . Pharmazeutische Emulsionen. (Vgl. B r ig g s ,  Journ. Pbysical Chem. 24 . 
120; yorst. Ref.) Pharmazeutische Emulsionen werden nach der „Continental11- 
Methode hergestellt, indem man in einer Beibschale 4 Teile Ol mit 2 Teilen Gummi 
arabicum (aeacia) zu einer gleichmafiigen Pastę zuaammenreibt und dann unter 
Reiben auf einmal 3 Tcile W. zugibt. Der so entatehende Emulsionakem kann 
nach Bedarf durch W. weiter yerdiinnt werden. Es liegt also eine Emulsion yon 
Ol in W . vor. R o o n  und O e s p e r  (Journ. Ind. and Engin. Chem. 9. 156; C. 1 9 2 0 . 
IV. 311) schlieBen aus ihren UntersB. iiber diese pharmazeufisehen Emulsionen, daB 
fiir die Emulaionsb. die Ggw. einer Hydratationsyerb. notwendig ist. Die Hydratationa- 
yerb. ist meistens ein bydratiscbes Kolloid. Die Hydratationsyerb. muB im Augen- 
blicke der Verteilung der internen Phase gebildet werden. Es wird keine Emulsion 
gebildet, wenn der Emulsionsbilduer schon vor der Yerteilung der interen Phase 
yerdiinnt und hydratieiert wird. Die Vff. stellen eine Reihe yon Verss. nach der 
Continentalmethode an, um diese Theorie zu priifen. Dabei ergibt sich$ daB die Hy- 
dratation des emulsionsbildenden Kolloids'durchaua nicht im Augenblicke der Zer- 
teilung des Ols stattfinden muB, um eine Emulaion zu bilden. Auch in der Reib- 
schale kann man mit yorher hydratisierten Kolloiden Emulsionen daratellen, wenu 
man die Co)itinentalmethode entsprechend andert. Wesentlich dabei ist, daB man 
die Beriihrungsfliiehe zwischen W. und Ol in der Reibschale moglichst yergroBert, 
indem man z. B- im Ol feste, feinyerteilte Stoffe suspendiert, die yom W. benetzt 
werden. (Journ. Physical Chem. 2 4 . 147—66. Februar. C o r n e l l  Uniy.) J. M ey .

Th. Buddę, Uber Linimenta Petruschky. Mitteilungen uber Herst. und Ver- 
trieb der yon P e t r o s c h k y  zur peicutanen Behandlung der Tuberkulose empfohlenen 
Linimenta. (Apoth.-Ztg. 35. 311—12. 8/9. Lab. der Handelsgesellschaft Deutscher 
Apotheker.) M a n z .

G esellschaft fu r Chemische In d u strie  in  B asel, Basel, Schweiz, Verfahren 
sur Darstellung eines icasserlóslichen injizierbarcn Auszuges der Gesamtalkaloide des 
Opiums, dad. gek., daB man den nach dem Ausziehen des Opiums mit W. ver- 
bleibenden Buckstand mit yerd. alkoh. Ameisensaure kalt auazieht u. die auf diese 
Weise erhaltene Lsg. nach Entfemuug des A. und der iiberechussigen Ameisen- 
saure durch Dest. im Yakuum, sowie der ausgeschiedenen Harz- und Fettstoffe 
durch Filtrieren mit dem wss. Auszug des Opiums yereinigt. — Das durch Ein-

*) Diese Arbeit konnte noch nicht referiert werden, da die Originalarbeit der 
Kedaktion bisher nicht zug&nglich war.
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dampfen gewonnene Priiparat entliiilt die Gesamtalkaloide teilweise in ihren natur- 
lichen Bindungsyerhaltnissen, den Rest in Form der bestiindigen Formiate in den- 
selben Mengenyerlialtnissen, wie sie in der Drogę enthalten waren. (D.E.P. 326 081, 
KI. 30h vom  25/3. 1916, ausg. 23/9. 1920.) M a i .

E tienne Fayn, Die Dynamisation der Arzneipflanzcn. Unter „Dynamisation“ 
yersteht Vf. die Erhohung der pharmakodynamischen Wrkg. der Drogen. Diese 
nimmt beim Altem der Drogen bekanntlich ab. P e r e o t  und G o r is  fuhren diesen 
(Jmstand auf die Ggw. von Oxydasen beim Trocknen zuriiclc, die sie durch Sterili- 
sation der frischen Pflanzen in der Warme oder durch kurzes Eintauchen in sd. 
A. unschadlich machen. — Drogen und ihre Extrakte sind stiirker wirksam ais den 
in ihnen enthaltenen wirksamen Grundstoffen entspricbt, z. B. bei Digitalis, Cola, 
Baldrianwurzel, Faulbaumrinde. Das liegt an der gerade in der Drogę yorhandenen 
sehr geeigneten Mischung der wirksamen Substanzen mit zum Teil noeh unbekannten 
Nebenstoffen. — Vf. yerlangt die physiologisehe Titration der Drogen. (Journ. 
Pharm. de Belgiąue 2. 81—83. 1/2.) B a c h s t e z .

Charles Jn les H enri N icolle, Paris, Ytrfakren zur Herstellung lange haltbarer 
Impfstoffe, dad. gek., daB man Mikrobenkulturen nach ihrer Entfernung yon den 
Nahrboden in schwachen Lsgg. von Fluoryerbb., beispielsweise 0,7%ig. Fluor- 
natriumlsgg., emulgiert, diese Emulsionen ausschleudert, den Ruckstand auswascht, 
yon neuem in fluorsalzbaltigen Lsgg. etwa gleichen Gehalts emulgiert und aus
schleudert u. dieses Verf. erforderliehenfalls mehrere Malc wiederholt. (D.E.P. 
326387, KI. 30h yom 22/11. 1913, ausg. 27/9. 1920.) Ma i .

S pezialita ten  n ad  G eheim m ittel. Alucot, kolloidales Al(OH)s zur Verwen- 
dung bei Hyperaciditiit, Hyperasthesie, Hypersekretion der Magenschleimhaut. — 
Bi-Pelotonoids, zweifaeberige, 11. Kapseln aus Glyceiin u. Gelatine, welche Ferrum 
aulfuricum oiydatum, bezw. Natr. carb. enthalten ais Ersatz fur Pilulae Blaudii. — 
Buccosperin, Priiparat aus Bals. Copaiyae, Buccoextrakt, Salieylsiiure und Urotropin, 
Antigonorrhoicum. — Cagusil-Tabletten, Mittel gegen Erkrankungen der Luftwege 
aus einer Caleium-Guajacol-Silicatyerb. mit aromatischen Stoffen. — CaJcaona, 
reiner Kakao mit 12% CaCls „in chemischer Bindung“ zur Anwendung bei Arte- 
riosklerose. Eachitis. — Chinamon, Chinin - Ammon - Caleiumtabletten mit je  0,1 g 
Chinin gegen katarrhalisehe Erkrankungen. — CAoZafcJoZ-Tabletten, mit ZuckerguB 
uberzogene Tabletten mit je  0,0125 g Oleum Menthae ais galletreibendes Mittel. — 
Cornupan, Mutterkornpraparat. — Coryza-Serol, Schnupfenserum aus Menthol- 
Noyocain und org. gebundenem Formaldehyd in wasserl. Salbengrundlage. — 
Diaferról, alkoholfreier*Eisenliquor. — Digaton enthśilt die therapeutisch wirksamen 
Bestandteile der Digitalisblatter. — Exikystol-Tee} Nierentee aus besonders behandelten 
Drogen wie Bulbus Scillae, Rhizoma graminis, Folia Betulae etc. — Galkola, Mittel 
gegen Maul- und Klauenseuche. — Hole-Born aus einem pflanzlichen Estrakż be- 
stehendes Haarwasser.— Homosan =  Hamatogen Eiedel. — Ichtulfon, Ammonyerb. 
der Iehtulfonsulfosaure. — Jodokalin, Tabletten mit 0,25 g KJ. — Kalk-Appeton, 
Kalkpraparat aus Caleium, Ferr. albuminat., Magnesiumsuperosyd und Calcium 
lactophosphoricum. — Kutin, nicht fettender Hautkreme. — Maklasan, Mittel gegen 
Maul- und Klauenseuche aus Zucker, CaCOs und Magnesia. Parfaron, Kratze- 
mittel, von olartiger Konsistenz, das aus einem yulkanisierten, hochmolekularen 
KW-Sto£F bestehen soli, in dem Benzoesaurebenzylester, //-Naphthol in geringer 
Menge gelost und eine Sulfatkomposition fein yerteilt ist. Prophylacticum nach 
Dr. B e r g  besteht nach Angabe aus Silber-Quecksilbersalicylat. Protura, Be- 
zeichnung fiir fiinffach yerstarkte Tinkturen. Anticancer, Eadiumpriiparat znr 
Verwenduug zusammen mit Ungt. Thorradurani gegen Carcinom, dgl. Cariesin zur 
Verwendung bei Tuberkulose. — Fclcystim, Radiumpraparat gegen Gallenstein und 
Leberleiden. — Yertigoin, Radiumpriiparat gegen Kopfschwindel, SeekrankheiŁ —
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Reinhardtol, Hienfongessenz aus 50% A. und A. — Eubio, nach besondercm Yerf. 
hergestellter Mohrriibenestrakt, welcher die accessorischen Nahrstoffe zur Be- 
handlung der alimentaren Aniimie, Rachitis etc. enthalt. — Sanivalen und Semper- 
citin, Lecithinpraparate mit 12,5, bezw. 25°/0 LecithinciweiB. — Taformol-Creme, 
Tannin-Pormaldebydkompoaition gegen FuB-, Hand- und AchselschweiB. — Tutor, 
SilbereiweiBgelatine nach Dr. F b a n k  ais Schutzmittel gegen geschlechtliche An- 
steckung. — Yermal, Wurmmorsellen mit 10% Estr. Tanaceti, 3% Sem. Arecae und 
87% Rad. Petroselini. — Vermifugin, Mittel gegen Maden und Spulwiirmer. — 
Wurmserol Merz, Mittel gegen Oxyures aus Novoc,ain, Alsol, Chinosol, in einer in 
W. 1. Patentmasee. (Pharm.-Ztg. 6 5 . 802—4. 13/10.) M an z .

C arl N euberg  und E lsa  R e in fu rth , Dic milchsauren Alkalien ais Glycerin- 
crsatz (Per- und Perkaglycerin). Die Alkalisalze der Gdrungsmilchsuure weisen in 
vielen pbyeikalisclien Eigenschaften eine weitgebende Ahnlichkeit mit dem Glycerin 
auf; da sie auBerdem ungiflig und ebenso reizlos sind wie Glycerin, stand ihrcm 
Gebrauch fiir tecłmische, kosmetische und mediziuische Zwecke nicbta im Wcge. 
Das mtlchsaurc Na erhielt dis Benennung Perglycerin, das milchsaure K  die Be- 
zeichnung Perkaglycerin. Die wirtachaftliche Bedeutung der Benutzung milchsaurer 
Salze iBt nun besonders darin gelegen, daB ihre D arst, selbst wenn man vom 
Zucker ausgeht, eine unvergleichlick bessere Verwcrtung des Grundstoffs ermog- 
licht, ais seine Verarbeitung auf Garungsglycerin. — Das bisherige Friedensglycerin 
wurde im Kriege bei den Riicklaufbremsen und Luftvorholern aller Geschutze der 
Feld- und FuBartillerie durch die 45%ig. Lsg. von milcbsaurem Na crsetzt. Auch 
fiir Marinegeschiitze, sowie Feldkiichen haben die Laetate Ver«'endung gefunden.
— Yon den ubrigen Verwendungsarten sei nocli die ausgedehnte Benutzung fiir 
medizinische und kosmetische Zwecke hervorgehoben. Fiir die Anlegung eines 
Teiles der deutschen kriegspathologischen Sammlungen hat das Perkaglycerin 
Dienste geleistet, indem es bei der makroskopischen Konseryierung der Organe in 
naturlichen F a r b e n  das G ly c erin  der KAiSERLlNGschen oder P iC K echcn FI. er- 
setzen konnte und auch fiir die mkr. Technik sich ais geeignet erwies. Im Zu- 
sammenhang hiermit bemerken Vff., daB Laetate organischer Basen, z. B. mtlchsaures 
Anilin u. Pyridin, sich ais rccht brauchbare Farbstofflosungemiltel erwiesen haben.
— Die wichtigsten physikalischen Eigensehaften werden in Tabellen und Kurven
wiedergegeben. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 1783—91. 16/10. [12/8.] Berlin-Dahlem, 
Chem. Abt. des Kaiser W iLHELM -Inst. f. esperiinentelle Therapie.) S o n n .

W alte r Dalifere, Kriegsproduklc. — Weinsaure Aluminiumacctatlosung. — 
Falschcs Chloroform,. — Pseudoglycerin. Vf. berichtet iiber in Belgien im Handel 
befindliche, aus deutschen Heeresbestanden stammende Heilmittel. Die weinsaure 
Aluminiumacetatlsg. hatte eine starker konz. Zus. ais die der belgischen Pharma- 
kopoe u. verursachte, irrtiimlich angewandt, Reizungen. — „Gewohnlielies Chloro- 
iorm“ war Tetraehlorkohlenstofif. — „Pseudoglycerin*' halt Vf. fiir eine Lsg. von 
weinsaurem Kalium. (Journ. Pharm. de Belgiąue 2. 473—75. 6/6.) B a c h s t e z .

V ierka-T-W einhefen. Yierka-T-Weinhefcn heiBen durch Sterilisation von 
anhaftenden Hefearten befreite, mit Weinhefen geimpfte und in geeigneter Weise 
getrocknete Friichte, welche auch fur therapeutische Zwecke empfohlen werden. 
(Pharm. Ztg. 6 5 . 802. 13/10.) M a n z .

S. K ro ll, Tablonettae Barbiton. Nach Angabe aus 0,5 g diatbylbarbitursaurem 
Natrium und Kakao bestehende Tabletten waren frei yon Kakao, enthielten durch- 
schnittlich 0,4 g diathylbarbituraaures Natrium neben Starkę und einem anorgani- 
schen FiillmitteL (Apoth.-Ztg. 35. 310. 8/9. Frankfurt a. M., Pharm. Chem. Lab. 
der Univ.) M a n z .

K, W iebelitz, Pyramidonersatz. Mitteilung iiber das Ergebnis der Untera.
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eines minderwertigen Fyramidonersatzes, F. schon von 80° an. (Pharm. Ztg. 65. 
709—10. 15/9. Braunschweig.) M a n z .

S. K ro ll, Tablonettae Acidi arsenicosi. Nach Angabe 0,001 g AeaOa enthaltende 
Tabletten enthielten im Mittel 0,00076 g As,Os neben Milchzucker und Talkum. 
(Apolb.-Ztg. 35. 310—11. 8/9. Frankfurt a. M., Pharm.-chem. Lab. der Univ.) Ma n z .

M aschinenfabrik A rthu r V ondran , Halle a. S., Verfahren sur Słerilisation 
von Ausriistungsgegemtanden u. dgl. mittels in rascher Beweguiig befindlicher er- 
wiirmter PreBluft nach Pat. 324156, dad. gek., daB die Gegenatande innerhalb 
eines Behalters zuniichat zwecka yolliger Entfernung der in dem Deainfektionsgnt 
enthaltenen Feuehtigkeit auf eine etwa 50° betragende Temp. u. darauf auf eine 
Temp. erhitzt werden, welche die zum Gerinnen des in den Keimen Yorhandenen 
EiweiBes erforderliehe Hohe nicht weaentlieh iibersteigt. — Die Abtotung der 
Keime kann dadurch gefordert werden, daB abwechselnd w. u. k. Luft zugefiihrt 
wird. Die Wiirme trilgt zu einem uppigen Wachstum der Keime bei, die durch 
die darauf folgende Ein w. der k. Luft wieder stark beeintrachtigt werden u. dann 
bei der nachaten Wśirmewelle zugrunde gehen. (D.R.P. 326288, KI. 30 i vom 
29/3. 1917, ausg. 25/9. 1920; Zus.-Pał. zu Nr. 3 2 4 1 5 6 ; C. 1920. IV. 514) Ma i .

Schiilke und  M ayr, Akt.-Ges., Kresolseifenlosungen. Die im Handel mit 
Kresolseifenlsg. beobaehteten MiBatande sind unter anderem auf den Mangel an 
Fetten wahrend des Krieges zuruekzufiihren und erfordern auch weiterhin besondere 
Beaehtung. (Pharm. Ztg. 65. 709. 15/9. Hamburg.) M a n z .

L udw ig K roeber, Zeitganafie Gedanken zur Arzneimittelpriifung, zugleich 
Geschaftsbericht des Vorstandslaboratoriums der Krankenhausapotheke Miinchen- 
Sćhwabing. Bericht iiber den Umfang der Untersuchungstatigkeit und Vorschlage 
zur Verbilligung der Arzneimittelpriifung, insbesondere durch Materialeinsparung 
bei Yerwendung kleinerer GefiiBe. (Suddtsch. Apoth.-Ztg. 60. 926—28. 3/9. 
Miinchen.) Ma n z .

O, P. A. H. Schaap, Die Theobrominbestimmung in Salicylas natricus cum Theo- 
bromino-Nairio (Diuretin). Bei der Pharmakopoprobe erscheint die Zugabe von 
300 mg NH4C1 in der Wiirme und Vertreibung des NH„ durch schwaches Erwarmen 
sehr yorteilhaft, da das dann grob abgeschiedene Theobromin leichter ausgewaschen 
werden kann. Die Unloslichkeit von Theóbrominzink laBt sich zur quantitativen 
Beat. verwenden. 1 g Diuretin wird in 5 ccm H20  gel., mit 5 ccm einer neutrali- 
aierten Lsg. ZnSOł (10% ig-) ein paar Minuten yoraichtig gekocht und nach Tolliger 
Abkuhlung filtriert. Theobrominzink 0,85026 =  Theobromin. Ein Teil des Nd. 
kann durch Gliihen in ZnO iibergefuhrt werden, das nach Multiplikation mit 0,19225 
die angewandte Menge Theobromin ergibt. (Pharm. Weekblad 57. 1234—35. 9/10. 
[August.] Wormerveer.) H a r t o g h .

W a lth e r  Zim m erm ann, Eine Unterscheidungskennung von kiinstUchem Campher 
gegen Naturcampher. Synthetischer Campher gibt mit starker HjSO, sofort eine 
Braunung, beim Auftropfen yon rauchender HNÓS eine glanzend hellacharote Far- 
bung, wiihrend Japancampher farblos bleibt, bezw. mit HsS04 eine nur blaBgelbe, 
allmahlich braunlich werdende Farbung zeigt. (Apoth.-Ztg. 35. 382. 15/10. Illenau, 
Anstaltsapotheke.) M a n z .

Otto Sasse, Beitrage sur Mapanalyse. Zur Best. des HgOl, setzt man eine 
gegen eine Sublimatlsg. yon bekanntem Gehalte eingestellte KJ-Lsg. so lange zu, 
bis das gebildete HgJs wieder in Lsg. gegangen ist, laBt zu dem klaren Filtrat 
unter fortwahrendem Umschwenken yon der eingestellten Sublimatlsg. bis zUr 
schwachen Rosafarbung zuflieBen und berechnet aus der Differenz die yerbrauchte 
Menge KJ-Lsg. Bei der Auswertung von Sublimatpastillen kann der storende 
Farbstoff durch Kochen mit wenig Chlorwasser beaeitigt werden. — Zur Best. dea
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CKlf. yerseift man die alkoh. Leg. mit Cl-freier alkoh. KOH, dampft zur Trockne 
und destilliert aus dem mit HaS04 ubersattigten Riickstand nach Zusatz yon MnO, 
das freiwerdende Cl Uber. — Zur Best. yon 1. BUisalzen setzt man uberschUssige 
KjCiOj-Lpg. zu u. titriert im Filtrat zuriiek. (Pharm. Ztg. 65. 559. 28/7. 688. '8/9. 
Mengeringbausen Waldeck.) . Masz.

L M. K olthoff und J . K eijzer, Die Gehaltsbestimmung des Sublimałs. Die 
jodometriscbe Methode von R u p p  (Arch. der Pharm. 243. 300; C. 1905. II. 168) 
hat die Naehteile, daB die Red. in alkal. Medium nicht yollstandig zu Hg yerlauft, 
und daB dureh Formalin, sowie aucli dureh Mcthylol nach yorherigem Erhitzen 
mit Lauge u. folgendem Ansauern Jod gebunden wird. Empfoblen wird: 25 ccm 
etwa 0,1-n. Sublimatlsg. im Stopselglas mit 10 ccm 4-n. NaOH und 5 ccm H ,0 , 
(3#/«ig.) 15 Minuten auf dem sd. W.-Bad unter wiederholtem Umschwenken zu er- 
warmen. Nach Zugabe yon 15 ccm 4-n. H ,S04 wird abgekuhit und 40 ccm 0,1-n. 
J  zugegeben. Nach dem VerschlieBen wird ca. '/a Stde. geschiittelt bis zur yolligen 
Lsg. des Hg und mit Thiosulfat zuriicktitrieit.

Schneller arbeitet man acidimetrisch. Bei dem Verf. von A n d r e w s  (Amer. 
Chem. Journ. 30. 187; C. 1903. II. 911) ist es nicht notig, vor dem Neutralisieren 
zu warten. Auch ist p Nitrophenol nicht der geeignete Indicator. Besser ist es, 
zur neutralen Lsg. einen geringen UberschuB HCN, aus KCN und HC1, zuzusetzen 
und mit Lauge auf Dimethylgelb zu neutralisieren. Zur Wertbest. yon Sublimat- 
pastillen wird zunachst der Anilinfarbstoff mit etwas 0,1-n. Br-, bezw. Cl-Wasser 
zerstort und der UberschuB mit einer Spur Phenollsg. unschiidlich gemacht und 
zunachst auf Dimethylgelb neutralisiert. (Pharm. Weekblad 57. 913—19. 7/8. [Marz.3 
Utrecht, Pharmak. Lab. d. Uniy.) H a r t o g h .

XXIV. Photographie.
Siemens & H alske, Akt.-Ges., Siemensstadt b. Berlin, Yerfahren zur Ver- 

starkung der Strahlemeirkung auf photographischen Plałten, Papieren und Filmen,
1. dad. gek., daB auf die lichtempfindliche Schicht neben den abbildenden Rontgen- 
oder Ra-Strahlen Sekundarstrahlen einwirken, die dureh Auftreffen des dureh die 
Schicht hindurchgelassenen Teiles der Rontgen- oder Radiumstrahlen auf jenseits 
ungeordneten Schirmen aus Metali oder anderen geeigneten Sekundarstrahlein er- 
zeugt werden. — 2. dad. gek., daB auf der yom abzubildenden Korper abgewen- 
deten Seite der photographiscben Schicht mehrere Schichten aus einfachen Stoffeu 
rerschiedenen At.-Gew. ao angeordnet sind, daB nach der photographiseheu Schicht 
au immer Stoffe geringeren At.-Gew. aufeinanderfolgen. — 3. dad. gek., daB die 
dureh Rontgen- oder Ra-Strahlung angeregte Sekundiirstrahlung yon Schichten aus 
Ag, Sn, Te, J, Ta, W, Os, Pt, Au, Hg, Tl und Pb benutzt wird. — Jedes Element 
yerschluckt aus der primaren zusammengesetzten Strahlung Strahlen yon bestimmten 
Wellenlangen u. sendet sie in Form der cbarakteristischen Eigenstrahlung wieder 
aus. (DJEL.P. 309165, KI. 57b vom 4/7. 1917, ausg. 7/10.1920.) Ma i .

R. B. F ishenden, Uber RasterheUogravure. Sensibilisierung des Pigmentpapiers 
am besten mit 5% KsCraO,. Starkere Bander bewirken eine so intensiye Gelb- 
farbung der G-elatine, daB das Eindringen der yioletten Strahlen in die Tiefe yer- 
bindert u. damit die Entstehung kriiftiger Bilder ausgesehlossen wird. Belichtung 
mit einer Effektbogenlampe. Statt den AtzprozeB dureh Verwendung yon Badem 
abnehmender Konz. zu regeln, kann man mit einem einzigen FeCl3-Bad yon 33° Be. 
dureh Anderung der Temp. dieselbe Wrkg. erzielen. Man beginnt bei 14° u. e r b o h t  
dann die Temp. (Photogr. Korr. 57. 219—23. Aug. Manchester.) LlESEGANG.

SchluB der Redaktion: den 6. Dezember 1920.


