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II. Sachverzeichnis.

Das nachfolgende Verzeichnis ist nach den im Repertorium vorgesehenen Gruppen geordnet.

Es wird sich aber öfter ein Aufsuchen unter verwandten Gruppen empfehlen. Auch diejenigen Arbeiten aus der »Chemiker-Zeitung , die das Gebiet der

praktischen Chemie berühren, sind in diesem Verzeichnis berücksichtigt worden.

1. Geschichte der Chemie.

2. Unterricht Laboratorium. Allge.

meine Analyse.

3. Physikalische Chemie. Physik.

Radiologie.

4. Anorganische Chemie. Mineralogie.

5. Organische Chemie.

6. Chemie der Pflanzen und Tiere.

Agrikulturchemie.

7. Nahrungs- und Genußmittel. Futter-

mittel. Gerichtliche Chemie.

8. Bakteriologie. Desinfektion .

9. Pharmazie. Pharmazeut. Präparate.

10. Hygiene. Unfallverhütung .

11. Anlagen. Kraft- u. Arbeitsmaschinen.

Apparate.

12. Verfahren u. Apparate zum Mischen

und Trennen.

13. Brennstoffe. Feuerungen. Ofen.

Generatoren. Dampfkessel.

14. Beleuchtung. Heizung. Kühlung.

15. Wasser. Abwässer.

16. Anorganisch-chemische Industrie.

Dangemittel.

17. Glas. Keramik, Baustoffe.

18. Gase. Trockene Destillation.

Teerprodukte.

19. Mineralöl. Asphalt. Sprengstoffe.

Zindwaren.

20. Organische Präparate.

21. Zucker. Stärke. Dextrin.

22. Gärungsgewerbe.

23. Tierische Stoffe. Gerberei . Lelm-

siederei.

24. Öle. Fette. Kerzen. Seifen.

25. Firnisse. Harze. Kautschuk,

P bedeutet Patentbeschreibung ; B Buchtitel ; T Titelangabe.

1. Geschichte der Chemie.

26. Terpene. Atherische Öle.

Riechstofftechnik. Toilettenchemie.

27. Faserstoffe. Cellulose. Papier.

Plastische Massen.

28. Farbstoffe und Körperfarben.

29. Färberei. Anstriche. Imprägnierung.

Klebemittel.

30. Eisen.

31. Metalle.

32. Photochemie und Photographie.

33. Elektrochemie. Elektrotechnik.

121 Ehrlich †, Paul .

T13 Eisenwerk Maximilianshütte

Seite 13 121 149 293 385.

Selte Selte Seite Seite Selte

•

•

Alpenfiora,Erforscher d.schweiz T13 Chemische Elemente, System T 385 | Hofmann †, Theodor

Amagat, Emile-Hilaire . T 13 Chemische Fabrik Helfenberg 293 Kali, Vorkommen

Apothekenvisitation zu Regensburg Chem. Industrie Deutschlands T385 Kalkstickstoff Geschichte .

T 149 Debus †, H., T 293 Kartoffelbror, Geschichte

Aromatische Verbindungen, Kekulés | Digitalis purpurea T13 Kast & Ehinger, 50-Jahrfeier

Theorie . T 293 Döbereiner, Briefwechsel zwischen | Kautschuk, Geschichte . T 385

BaeyerT 12t; AchtzigsterGeburtstag Goethe und B 13 Kerzen in der Karikatur T 149

T 13 Ehrich & Graetz, 50-jähr. Bestehen Kotbeize, Ersatz i. d. Lederindustrie

T1-9 T 293

• T 13 Mineralwasserfabrikat. , Geschichte Salicylsäureverbindungen · T 385

13·

· ·

• T 385

•

•

149 Mörtelbereitung, Geschichte

149 Olszewski †, Karol . T13

Pauli, 80. Geburtstag

Pharmakopoen. Geschichte

Pharmazie in Frankreich

Philosoph medizinischer

T 385 Schiff, Hugo †

T 385

T 293

T385

• T 293

Schott † .

Searles Lake, geschichtliches

Seybel †. Paul von

T 385

13

T 293

T13 Spezifisches Gewicht , Geschichte

T13 B13

T 385 Stover, Erinnerung an F. H. T 385

·

T 13 Krebsbutter .

•

· ·

• 385

· • ·

•

B 293

T385

• T 13

•

.

T 13 Metallverkalkung , Boyles Anschau-

T 13 ungen . • · ·

des Krieges T 385 | Michaelis † · •

T149 Photographie, »Hombergs Versuche Strukturchemie. Geschichte T 293

T 385 T'149 Technische Hochschule, 100 jährig.

13 Kunstgeschichtlich . Quellenschriften, Probierkunst, Kindheit T 13 Bestehen in Wien T13

149 Chemisches aus —
T 293 Prouts Beziehng. z. Avogadro schen Theriak-Vorschriften

T13 Gesetz T 385 Tinte , Geschichte T 149;

T 13 Ratsapotheke zu Verden T 385 thetische

Realschulen , Gründung der öster- Totenachau 1915

reichischen . 385 Unguentum potabile

Reibung gesetze I'Vakuumapparat, der erste

Reichenbach, Erinnerung 149 Volumgewicht, Ermittlung

Roscoe † T 385 Weston, Erfindungen

Rübenzucker, Fabrikation in Öster- Winderbitzung, Erfindg. Faurs B 13

reich T 149 385 ; Geschichte der Witt †, Otto N.

Fabrikation in Frankreich 13 Ziegeltechnik, Geschichte

T13 Salbenmacher, arabische . T 149 Zuckerfabrikation

T 385 Salicin, Geschichte . T 385 Ungarn

·

. 149

sympa.

• • T 385

T 293·

· • T 385

-• 385

T 293

• T 121•

· T13

T 385

in Österreich-

· .385

T 149 Erdöl, Geschichte

B 13 Kraemer †, Gustav

Kunckell †, Frang

Leibniz geg. Frankreichs Weingeist-

handel

Balsammacher, arabische

Beiersdorf & Co.

Beleuchtungsarten, ältere

Bergbau, Geschichte

Bienenwachs. Geschichte 293 Faurs Erfindungen

Blasebalge, Wirkg, antiker T 385 Formore

Bodenkunde, Entwicklung . T 385 | Four croy, synoptisch. TabellenT 3-5

Brenspiegelversuch, Villettes T 13 Ganfeuerung, Erfindung. Faura B 13 T13

Bronzemörser, alter T 385 Goethe, Erfindung . 149 Löbt T 385

Bunsenbrenner, Entwicklung . 149 Goldschmiedt †, Guido T 13 T 293 Ludwig † , Ernst T 13 T 293

Burmeister T385 Guerickes Luftpumpe 385 Luftpumpe, Otto v. Guerickes 385

Guttapercha, Geschichte T 385 Medicus †, I udwig . T13

B 293; Hager. 10. Geburtstag

•

Chemie, Geschichte der

Geschichte d. organisch.

Leitfaden aus 1800 Hall †, Charles Martin

Chemische Abhandlungen, Wirkung Hargreaves †, James

T 385 Harzartige Produkte, Analyse

Acefon zum Gefäßtrocknen

Acidität, Best. ..

Ather, Wiedergew.

der -

Alkalität, Best.

T 293 Medizin in Frankreich .

2. Unterricht. Laboratorium. Allgemeine Analyse.

•

Seite 41 61 113 181 233 257 289 313 345 389 409.

. 409 | Chemikerin, Frage . .' T 313 Filtriertrichter, schnellaufend . P 389 | Kaliumphthalate, saure

113 Chemische Angelegenheiten , __Mit- Flasche mit durchlochtem Glasrand Kalk, Newberrys - best.

T 257 wirkung

• •

T 389

Alkalische Erden, Trenng. d. Metalle Chemische Elemente, Best. B 289 Flüssigkeitspyknometer

Chemische Forschung, Entwicklung , Fluor, Best..· • 389

·

· •

113

Aluminium. Best. 313 ; Fallg. B 41 ;

Best. in Silicaten 181

Aluminiumchlorid, Trockenkraft 113

Ammoniak, Best. 233 289 ; Fällungs-

mittel für .

Analyse, chemische .

· T 389 Niederschläge, Bildung

113 Nitrate, Ermittlung .

· T313

313

41 Organische Verbindungen, Mikro-

410 elementaranalyse . T313

T 233 Oxal äure, Nachweis T I13 ; als

Urtiter

T 313 Kjeldahl, Destillationsapp.

. 409 Kohlensäure, Best.

. 410

·

in Amerika T 345 ; Staatsinstitut | Forschungslaboratorienu. -chemiker

für- . T 289

Chemische Nomenklatur T181 Gasapparat, ahgeänd. Kippscher 345

Chemische Prozesse, Beobachtungs- Gasbrenner, Regulierdüse

apparat P 345 Gasbürette

Zeitschriften

T 289

Kohlenstoff, Best.

Kupfer, Wiedergew. a. Fehlingschen

T 345 Lösungen .

Laboranten, Kriegs-

PT41 Laboratoriumsabzug

• T 313 Phenolchinolinein

• •
. 181 Phosphor, Best.

410 Chemisch - technische

BI13 im Weltkrieg .
-

-

T 289 Laboratoriumspresse

undGase, Reaktionen zwischen

Flüssigkeiten 389 ; in Wasser

und Exhalationen gelöste T 389

Ga-entwicklungsapparat T 233

Gashähne. Sicherheitsvorricht. PT41

Gasverschluß. automatischer T41

T313 Gaswaschapparat

Anthocyan ala mikrochem. Reagens Chemisch-wissenschaftliche Abteilg.

B 400 am Board of Trade . . T 345

T 313 Chlorieren, Apparat zum - 40

P61 P113 Cyanidanlage im Michigan College

257 289

Antimonflecken

Ariometer · · •

•

·

·

409

vom --

•

•

• ·

•

.410

. 410

389 410

409 Phosphorsäure , Berechnung nach

409 Neumann • . 410

289

· T 345

T 289•

Leuchtgasretorte für den Schul- Platin, Beat.

unterricht T 345 Platingefäße, Verhalt. b. Glühen B 41

Lithium , Trennung d . Magnesiums Pneumatische Wanne n. Hodges 289

41 Polythionate 313

Logarithmische Rechentafeln B 233 Proteintabellen

Lungesches Schuttelgefäß T 289 Pulver , Photolyse von

Arsen, Best.. Magnes um, Trenng v. Lithium 41 Pyknometer, Flüssigkeits- 409

Arsenige Säure als Normallösg. 409 Dampfentwickelapparat T 289 Gebläselampe 41 ; f. Naturgas T 345 | Mangan , Nachw. T 113 ; Crums Qualitative Analyse, Bemerkg. 233

Atomgewichtskommission , Jahres- Destulationsapparate, Regeln der Gold, Best.. 289 und Marshalls Reagens T313 Quarz-QuecksilberdampflampeT389

T 289 Heizgaszuführung P 257 ; nach Gummischlauchverb. an Küblern 41 Marine-Untersuchungsamt d.V. St A Quecksilbersalze, Einwirkung auf

41 Kjeldahl 41 Hähne, Vakuum- und Druck- T 345 Aluminium

T313 Haloide . Titrierung T181 Säurelösungen, Einstellung .257

T 313 Säuren , Analyse gemischter und

gebrauchter . 345

41 Sauerstoff , Absorption in alkalisch.

Lösungen .

Schmelzpunkt, Best.

bericht

Azokombinationen

Beryllium Best. .313 Differentialcalorimeter .

Borax und Metallsalze in den ana- Doppelkugelbehälter, Ersatz

lytischen Lehrbüchern

Borsiure . Best. B 61 ;

--

·

. 409 Heißluft-Teclubrenner

2×9 Heizapparat für konstante Tempe

T 345

61 Eisengruppe, Analyse der

Verhalten Esenlösungen, App. z. Redukt. 345

T313 Eisenoxyd , Glühen

• 289 Eisenoxydul. Best.

•

181

T 289

raturen

gegen Lackmus • •

Braunstein. Best.

61 Heizmann-Calorisator, Versuche 41

410 Hydrosulfi ' , Best.

Brom. Best..

410 Mellon-Institut

T 289 Metalloide, Analyt. Chemie

Methylenblau T 181 ; Darst.

Methylrot

Mikroanalyse

Mikroelementaranalyse organischer

Verbindgn.

41.

·

61•

Bürettenableser . T41 konstanten

Cadmium. B-st. . 257 Farbstofflösungen f. mikroskopische Interferometer, Verwendg.

Calciumchlorid, Trockenkraft . 113| Zwerke

T409

T 257 Jod, Best. 313 ; als wasserabspal-

181 tendes Mittel • 409

233; Kalium, Trennung v . Natrium 29

T 233 Molybdăn, Best. 289 ;

von Wolfram

Molybdǎnǎure, Wiederdarst.. 113

Natrium, Best. 289 ; Trennung vom

Kalium

. T313 Reinigen mit Fluß-äure . •

·Calorimetrische Methode T61 Filtrierpipette für Ather • substans

.313 Elektrolysen Erleichterung T313 Indicatoren, Messg. d. Ionisierungs-

. 409 Extraktions - Apparat

Calorimeterbombe. Legierung 389 Ferri-alzlösung, Reduktion

Calorimetrische Messung. b. hohen Filtrierpapier , Eisengehalt

Temperaturen

•

•

-

. 313

• . 113

. 289

B 409 Schmiermittel f. Bürettenhähne 41

Trennen Schwefelsäure, Trockenkraft 113

345 Schwefelwasserstoff, Darst. . 289

Schweflige Säure, Best. in Sulfiten

und Bisulfiten . I8I

289 Selen, Best.. 289

•

· •

61 Kaliumhydrocarbonat als Urtiter- Natriumphthalate, saure T 389 Silber, Trennung v. Quecksilber 181

113 233 Nichromgaze 409 Spektrophotometer . T189
• • •
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Sulfite

Beite

metrie

113 Thermoregulator •

•

Seite

• ·

-

Selte Belte

stimmung

Neite

.313 Volumetrische Versuche von Stout Wasserstoffionenkonzentration, Be-

Ver- T 257 T313

T41 61 Wasserstoffsuperoxyd, Reaktion 113

113 409 Wolfram, Trenng. v. Molybdän 345

P61 Zentrifuge

T345 Warehürette

• 410 Wagepipette

Spezifisches Gewicht, Best. P 233 Thermoelemente für die Calori- Unterricht und Technik

Stickstoff, Meth. Kjeldahl-Gunning- T61 Untersuchungslaboratorien,

Arnold 113 waltung industrieller

. 313 Thermostat, mit Kalk heizbar. 345 Uran, Best.

Thiosulfat , Best. T 289 ; -e, 313 Vanadin, Best. 181 ; Bestimmung Wageröhrchen

Universität und Geschäft . T 289 des fünfwertigen 313 Wägeschiffchen

Unorganische Substanzen , Analyse Versuchsofen

B 409 Viscosimeter

• 289

Tassinscher metallograph.App. T345

Tellur, Best.

Temperatur, Feststellung der

glübender Körper

·

•

--

P 345

·

• 233•

Pol Zink, Best. 257

•

P41 Waldprodukten-Laboratorien

289 Kanadas T 389

Zucker, Best. nach A'lihn 41 ; Best.

nach Fehling-Soxhlet 410

3. Physikalische Chemie. Physik. Radiologie.

•

Emulsionsteilchen. Gruppierg. T317

Endosmose, elektrolyt. T 53

Ernium, Bogenspektrum T 205

Essigsäure, Dissoziation T 89

Extraktion in unvermischbaren Lö.

sungsmitteln

Abkühlungskurven, Deutung T 133

Acetylen, Damp'drucke T417

Adsorption IT 205 T 281 T 377

Adsorptionspotentiale . T 205

Aldebaranium,Bogenspektrum T205

Amalgam, elektr. Übertragg. T 417

Ammoniak, Dampfdrucke . T417 Faliversuche

Ammoniakhaloide. Dämpfe

Aneroidbarometerkapsel

Aneroidcalorimeter .

Ánoden-Effekt

•

•

·

•

Seite 53 89 133 205 281 317 377 417.

T 205

T133

-

•

B 89 Silbervoltameter, Vergleich T 205

B-Strahlen T133

· • • T 317

TI33·

· T 133

Körper, Befestigg. wärmeentziehen- | Radiologie, Handbuch .

der an Glus . P 317 Radium , Beat. T 377 ; Darst. aus Sommerfeldsches Wirkungsprinzip

Kolloide, elektr. SyntheseT377T⚫17 Carnotiterz 89 T 205 ;

Krystalle T53 ;AnalyseT53 ; Beuguog von RaD . T 205 Spektrallinien, breite

kurzer Wellen T 53 ; Reflexion v. Radiumemanation, Beat. T 317 Spektographenoptik

Röntgenstrahlen T53 ; Schmelz- Radiumvorräte der Erde . 205 Steigversuche

punkt T 205 ; Struktur T 53 281 Relativität, Theorie . T 131 T281 Stereochem sche Aufgaben , Aus-

53 Ferroferricyanid, Niederschlag 53 ,Krystallinische Körper, Fließen T 53 Röntgenapparate , Entladungsform legung . 377

P 53 Ferrohydroxyd in Gallerte 53 Krystallisationsvermögen T 53 P 317 Stickstoffverbindungen, freieEnergie

T317 Feste Körper, spezif. Wärme T 281 Lebenstheorie, mechanische T 281 Röntgenaufnahme P 89 T417

T89 Filter f. Röntgenstrablen P417 Leitfähigkeit . T 281 Röntgenbilder , Zeichenvorrichtung Strahlen ,durchdringungsfäh. P 89;

Flächenenergie, Messung T 317 Löslichkeit, Erhöhungen T 281 PT 53 Theorie der 7-- T 417

Flüssige Mischungen, Mess. d.Partial- Lösungen, Dampfdruck T 53 Röntgenröhre P 377 ; Ausstrahlungs- a-Strahlgeschwindigkeiten . T 89

Dampfdrucke . 3.7 Magnetooptische Effekte , Disper- regler P377; Bet ieh P205 P281 ; Strahlung , Theorie 133 ; Durch-

Flüssige Stoffe, Dampfdruck T 133 sionsgesetz T317 BikathodenP133;Konstanterhalt.d. dringungsfähigkeit

Flüssigkeit, Grenzschicht zwischen Maß, Gewicht u. elektr.Trägheit T133

gesättigtem Dampf . T 13 Materie T 205

Gase, Molekulargewicht v.- T417 ; Metalle, Elektronentheorie T 317 ;

Strahlenbrechungu , Dichte T 205; Kolloidbildung 133

Verflüssigungstemperatur T 281 Metallverbindungen, Spektren 53

Gasgemische, Zündgeschwindigkeit Molekulargewichtsresultate ,

Atome, Beschaffenh. in Krystall. 133;

Theorie kompressibl. T 53

Atomgewicht kommission,Ber. T377

Brownsche Molekularbewegung, Be

rechnung . T317

Casiumchlorid,Übertraggszahl. T377

Calomel, Dämpfe 53

Carnotit, Trennen d. radioaktiv. Be-

standteile . 417

Cassiopeium, Bogen pektrumT205

Chemische Affinitäten, Berechnung

bilität .

·

•

·

T317 Gasreaktionen

drucke

•

T 205

B 417

T 377

T 89

Chemische Elemente, Best. 317 Gefrierpunkterniedrigung

Chemische Reaktionen b. niedrigen Gelatinesolen, Multirotation T 205

Druck. T 133T417; Theorie T417 Gelatine -Wasser-Gemische, Dampf-

Chem. Verbindungsmöglichk. T 205

Dampfdichte. Best.. T 281 Glühkathoden-Vakuumröhre P 377

Dampfdruckerniedrigung T 377 Hall ffekt T133

Destillation, fraktionierte . T 377 Helium, Serienspektren T133

Diffusionserscheinungen , Reversi Hoch-pannungsgleichrichter P 377

T317 Hochspannungstransformator P 133

Dissoziationstheorie, elektrolyt. 281 Hydrat, Problem B 133 ; aus einem

Elektrische Entladungsröhre P 417 Salz gebildete T 377

Elektrische Ventilröhre P417 Hydrazin, wasserfreies . T 377

Elektrizitätaladungen, Frag. d. T317 Hydrosole, Eigenschaften . 53

Elektronen, Wertigkeitsbegriff T377 | Indicatoren T 417; Ionisations-

Elektrolytische Lösungen, Wanderg. T 377

v. Unstetigkeit. T317 Interferenzen an regellos orientiert.

Elektrolytlösung, Viscosität T 205 Teilchen T417

Elemente, Kompressibilität T417 ; Ionisierung in Lösungsmitteln T 133

physikalische Eigenschaft. T317; Isobutan. Dampfdrucke T417

periodisches System T281 ; Um- Jodvoltameter, Vergleich T25

wandlung . T 133 Kaoline, Adsorptionsfähigkeit T 281

Alkalielement

·

21

konstanten

•

•

•

•

·

• •

·

•

Aus-

T417· •

· ·

·

·

P 377•

·

T 281

T317

Vereinheit-

T 53

Härtegrades P281 ; Härteregelung Talke, Adsorptionsfähigkeit

P317; Heizstromversorgung P205 : Temp- ratur, absolute

metallische P417; Regelung d. Be- Temperaturmessung ,

lastung P205 ; Regulieren von —

P281 ; Schaltvorr. P417; Schuts

P 133 ; Regelung de Strahlen-

beschaffenheit

•

-

·

legung

Nernst-che Formel T317 Röntgenspektren der Elemente Na

Normalgewicht . T 205 bis Cr

Optische Aktivität 89 Röntgenstrahlen, Darst. T133 P205 ;

Phasen, Koexistenz T133 T 205 durchdringung fähige P281 ;

Phosphorpentachlorid 53 ; Disso- Messung der Energie P317; En

ergiemenaung,Verwendg. d . Selena

T317; Härtemessung T 3.7 417;

Intensitätsbestimmg. P 317 ; Inter-

• T 89

B 205

Reichs-

Tempe-

T53

•

· ·

· T 205

T 53

T 281

T 281

·

lichung

Thermometer , Fadenberichtigung

T377; Prüfung T 281

P281 Thermometerskala, Unterteilg. T 377

Thulium , Bogenspektrum

T417 Tierkohle, Adsorption

Tone, Adsorptionsfähigkeit

Überspannung

Vakuumröhren, Betrieb PT53 P205 ;

Flüssigkei skühlung für die Elek-

troden P 317; Kühlvorr. für die

Elektroden P 317

Valenz. Elektronenauffassung T 417

Valenztheorie T417

Verdamptungswärme T 417 ; Gesetz

der korrespondierend. T 281

Verflüssigungswärmen , Gesetz der

korrespondierenden
T 281

Verneinungen T 53

B 133 Viscosität

Schwefel , Röntgen-Strahlenspektra Wasserdampf, Kondensation

T 53 Wasserstoff, Serienspektren T 133

Selen, Verwendbarkeit zu Röntgen- Wechselstrom, Eufluß auf die Elek-

strahlenenergiemessgn. T8 133 trolyse T 377

Silber-Coulometer . T 377 Wehnelu Effekt

T 89 Silberjodid, Eigenschaften T377 Weltaufbau, Prinzip

ziation

Physikalisches Praktikum

Physikalisch - Technische

anstalt, Tätigkeit T 205;

raturskala

Plancksche Quantentheorie T 133

Präzisionsbarometer T 53

Projektionsschirme für Durch

leuchtungszwecke P.317

Quarz, Röntgen-StrahlenspektraT53

Quecksilberkugela .
T133

Radioakt. Zerfall, Demonstrat. T417

Radioaktivieren v. Flüssigk. u. Gansen

P205;zum- dienend .Gefäße P377

Radioaktivität, Forschungen T 53

Radioelemente, Verhaltenb.Fällungs-

reaktionen

•

-

ferenz 281

Rotation dispersionen 133

Säuren, Leitfähigkeit der T 281

Säurekatalyse,Temperatureinfil.T377

Salze, Absorptionsspektra wässriger

Lagn. T 133 ; Molekularsust.T 133

Salzlösungen, Konzentration ände-

rungen

4. Anorganische Chemie. Mineralogie.

Seite 21 54 81 122 141 265 305 361 390.

·

·

T 39 Molybdänsäurearsenate

T81 Hypophosphoroso-molybdänsemi- Molybdansem pentoxyd

•

T122

•

T 390; Reduktion

Quecksilbercyanid

-

•

•

T 281

B 53

•

T 89

B 317

Assoziation

• · T 361

T 122•

•

T 390 Quecksilber-Thalliumlegierungen,

Zustandsdiagramm T 361•

• 21

· •

·

81 pentoxyd-molybdänsäuren T265 | Natriumcarbonat , Hydrolyse in

T 122 Isopolysǎuren T 265 Lösg. T 390; Moleku'argew. 361

Quecksilber- Jod, Dampfdruck T590 Natriumhydroxydlösungen, Wasser.

T 122 Jodisalze 122 stoffpotentiale • T 390

• 361

Säuren , Verdrängg. durch Wasser-

stoffsuperoxyd

54 | Calciumoxyd - Aluminiumoxyd - Sili- | Hydrazinsulfate T 305 ; elektrochem . | Mineralien, Farben .. B 122 Quecksilberchlorid ,

Aluminate, Konstitution cium-2-oxyd, System T21 Oxydation T390 Mischkrystalle, isomorphe T81

Aluminiumjodid, ammonobas. T 390 Chemie, Lehrbuch B 81 Hydroperoxyde, Derivate . B 21 Molybdan, Zusammendrückbarkeit

Ammoniumhalogenide, Dichtigkeit Chlor i . Schnee u. Reg. 265 ; Wirkg. Hydroxylamin,Neutralisationswärme

d. Damp'e T 361 zwisch.Wasserstoffu.- . T 361

Ammoniumhydroxyd, elektrochem. Chlorat, Aktivierung

Oxydation T 390 Chlora lösungen, Aktivierg.

Ammoniummolybdänphosphat, Ver- Chrom, Trichloride .

halt. z. Ammoniumhydroxyd . 21 Chromate , Verb. m.

Ammoniumsalze , Wertigkeit des cyanid .

Stickstoffa .. 31 Chromihypophosphit

AnorganischeChemie,experimentelle Chromioxyd .

T305 T361 ; Gmelin-Kraits Hand- Chromylchlorid .

buch B 265 ; neuere Arbeit. T390 ; Diamanten, Probl. 141 ; Strukt. T21

Übersicht . T 265 Diopsid-Anorthit-Albit , ternăres

361 SystemAntimonoxyd, Reduktion • ·

Antimonpentachlorid u. Jod

Araucarites, versteinerter

• T 305

• 54 Diopsid-Forsterit-Silicium-2 - oxyd

265 T 122

B 122

Eis,geschmolzenes,spez.Wärm. T315

Eisenborprodukte

Arsentrisulfidsalz, Koagulation T390 Edelsteine, Farben .

Arsentrisulfidsol T141

Arsenwasserstoff, Wirkg. v. Radium

atrahlen 54 Eisencarbide

•

-

• ·

•

·

•

·

·

B 54

: 361

265

122•

• · .305

. . 122

B 21

Salpetersäure, Elektrolyse .

Salzpaare, reziproke

Salzsäure, Elektrolyse

Sauerstoff, vierweitiger

Schwefel, Atomgewicht 361 ; Freie

Energie der Modifikation T21;

Valenzproblem T81

Schwefelsäure, Elektrolyse 122 ; in

Schnee und Regen

Selensäure, Darst.

Selensaures Natrium. Darst.

Seltene Erden . Elektrolyse von

Lösungen 21 361 T361 ; Elek-

trolyse der Lösungen T 390;

Pikrate d. T 390 ; Verbindungen

T 390

T25 Silber, Funkenspektrum T 265 ;

T 265 krystalline Abart 390; Poly-

chromie . ' .

T 265 Jodkalium, alkohol. Lösungen T 390 | Natriumbiohate .

T54 Jodverbindungen, freie Energie T 21 Nariumsulfat ,Molekulargewicht 31

T141 Kaliumammonoargentat T 390 Nickeloxyde .

Kieselerde, Konstitution T 2n5 Niob, Aromgewicht

Kiesel-Oxalsäure Konstitution T265 Nitrosylchlorid , Zerfallsgleichgew.

Kobaltoxydul , Reaktion zwischen T 265

Aluminiumoxyd 141 ; Reaktion Orthophosphorsäure, Elektrol. 122

zwischen Z nndioxyd u. 141 Osmiumd'oxyd T 361

Kohlenoxysulfid , Gleichgewicht Oxyde, Polymerisat. T 54; schwer

zwischen Kohlenmonoxyd und schmelzbare, Schmelzpunkte 305 :

. 122 Schwefel T 390 Strahlungsvermögen . T 361

T81 Kohlenstoff, Atomgewicht 361 ; Ver. Perceroxydderiva'e . T 390

21 flüssigung T 305 Persilicat, angebliche Bildg. 265

Konkretionen, Systematik 21 Phosphinaelenide

Konversionssalpeter, Bereitung 305 | Phosphiosulfide .

Kupfer, Ammoniakate T 265 ; Sulfide Phosphor, Wirkg, von Quecksilber

drückbarkeit T 390 Ferrocyanide 305 ; ZusammendrückbarkeitT390 aut Halogen .

Bleiacetat , Syst. Bleioxyd und Gadolinium Kupferoxydulsalze, Darst. T 390 Phosphorpentachlorid T 390

Wasser T21 Geochemische Angaben Legierungen, Löslichkeit desWasser- Phosphor wasserstoffe, Best. 12

Borverbindungen, Nomenklatur 54 Gold. Stickstoffverbindungen T 265 stoffs in de Pd . Platingruppe, Katalytische Wirkgn

Bromide, Best. T 390 Goldchlorwasserstoffsäure , Keim- Lithiumchlorid - Casiumchlorid, kolloidaler Metalle . T81 265

Cadmium, Atomgewicht . 54 361 wirkung auf 141 System T 21 Plumboalkalidoppelhalogenide

Cadmiumsulfat, Krystallwassergehalt Goldlösungen , Darst. kolloidaler Magnesiumcarbonate , Löslichkeits- B 141 T 305

T 390 Polythionate 54

305 Polythionsäure. Best.

Azoimid, Synthese, Reaktions-

mechanismus .

Beryllium-Nitrid

Eisenoxyde, Reduktion .

265 Eisenoxydulsulfat ,

B 141 Kaliumbichromat

Blei, Atomgewicht 390 ; Zusammen- Erdalkalien, Peroxyde

•

•

T21

·

--

•

Reaktion mit

T 390

122 B 141

T122

B 21

T122

•

·

•

B.21 141

• T 265

produkt

Malachit .

·

-

•

81

•

Calciumcarbonat. Dissoziation T305 : Heteropolysäuren… .

Löslichk. i. Wasser 305; Löslich- Hydrazin T81 ; ditertiäre T 122 : Manganborprodukte, Eisen- 122 Praseodym, Atomgewicht

keitsprodukte . T 390 wasser reies T 390 Markasit, Best. 122 : B ldung . 122

Calciumnitrat, Löslichktskurv. T390 Hydrazındiperchlorat 390 Meso-Kiesel -Oralsăure,Konatit.T265

Calciumoxyd Aluminiumoxyd - Sili- Hydrazinsalze , Verhalten bei der Metallé, Strahlungsvermögen T 361

ciumdioxyd, System .. 265 Zersetzung

· •

•

81

· • . 265

• 81

• 81

Silber Arsenverbindungen , Er-

starrungsbildg.

• 122

81

Silberbromid , Zusammendrückbar.

keit T 390

Silberhaloide, geschmolzene B 141 ;

Leitfä igkishest.. T 361

Silbersalze Löslichk. T 390 (3 T.)

Siliciumverbindgn . Nomenklatur 54

54 Siliciumwasserstoffe
.54

Pseudomorphosenbildung

Pyrit, Best.

• ·

141 Sonner temperatur, Herst.. T 305

305 Stannoalaalidoppelhalogenide B 141

122 T 305

Quecksilber , Zusammendrückbarkeit Stickstoff i . Schnee u. Regen 265 ;

• T 122T 390 Metalinebel .· sweiwertiger• T 39054
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·Jod T 265 ; Reaktionen . 81 Tetramethylammoniumhydroxyd, "

Sulfide, Oxydat. m: Kaliumjodat 390 Neutralisation wärme T 390

54 Thalli Thallo - Verbindungen T 141

Tantal, Atomgew. 390; Zusammen- Tonylchlorid,Wirkg. aufSulfid.390

drückbarkeit T 390 Thiosulfate

Sulfire

54•

Stickstoffwasserstoffalure. Imid Terbinerde, Trennungsmethode B21 Uran. Atomgew. T 361 ; Darst. T54 Wasserdampf,Thermodynamik T361 Wismutoxydul

chavak er 81 ; Oxydation durch Terbium . 305 Urannitrat, Explosionsfähigk. T305 Wasserlösung, anisotrope T265 Wolfram , Kenntnis B141 ; Zu-

Vanadinchloride, Bildungswärme 21 Wasserstoff, Dissoziationskonstante sammendrückbarkeit . T 390

Vanadinpentoxyd. Bildungswärme 21 T 390 Wurtzit, Bildung .. . 122

Vanadinsäure,Heteropolysaure T141 Wasserstoffsuperoxyd, thermale Zer- Yttererde. Trennungsmethod. B 21

Wasser, Wärmekapazität T 305; - setzung 265 Zinkoxyd. Redukt. d . KohlenstoffB21

Kaliumjodid, Jod, Syst. . T 390 Wismutoxyd, Reduktion . 361 Zinkperoxyd 122 B 141

Seite

21 T122

·

· •

5. Organische Chemie.

•

•

•

Seite 42.69 82 129 185 197 206 266 297 393.

- •Acenaphthylen, Umwandlung T206 | Benzoylanthrachinone , Reduktions- Gluconsäure Ester d. T 393 Mohlersche Reaktion aut Benzoe- | Pinon, Ozonide .

Acetanilid T297 produkte . T 247 Glucosaminsäure, Methylierung 8? Baure 266 Piperidin-Analoge

Acetessigesterähnl. Phenolderivate. Benzoylphenyloxydo than T 297 Glykogen, Polysaccharide . 197 Molybdan, Cyanide

Chromoisomere Salze T82 Benzylidenaniline, Salze .

Acetobromglucose, Darat.. 197 Benzylidenanthranilsäuren ,

Acetonchloroform , Abkömmlinge säureanhydridwirkg..

B 129 Bernsteinsäure , Hydrazide u. Azide

Acetylen, Dampfdruck T 393 ; Ad- T 266

sorption durch Platin usw.. 82 Biacenaphthyliden, Umwandlg. T206

Acetylsalicyl-aures Wismut .266 Bianthryl , Einwirkung des Oxalyl-

Acridonium alze.Chromoisomerieny chlorides

Acylanthranile, Konstitution T 197 Binaphthol

Apfelsäure, Vorkommen im Zucker-

ahornsafte

• •

·

T 82

T 297

T206• •

•

• .

· · •

·

T 69 Glykokoll, Darat. T 297 Naphthochinon , Einwirkung

Essig , Halogen, Ablag. mittels katalytisch . Aminophenol .

T393 Reduktion

Harn»äure, Oxydation

Hefezüchtung, App. z. —

Helianthine, Isomerien .

Hesperidin . Beziehg. zu

T 206 farbstoffen

T 266 Homovanıllin

·

· 297 Naphthoflavone . •

T 197 Piperidinreihe, Aldehyde d. — T 297

von Piperylen, Konstitution T 297

T266 Plat ngruppe. Katalytische Wirkgn.

B 393 kolloidaler Metalle 82(2 Ref. )

T 297

T 297

T82

Pflanzen-

T 206

T393•

T 42

T 82

4
T 393 Hydramine , Einwrkg. v. Aldehy ' en

T 42

Butan, Dampfdruck T 393 ; kritische Hydantoine

Konstanten

-

T 297 Hydrazone, Kenntnis

T 266 Naphthole , Verbalten gegen vier- Polypeptide. Synthese .

T 266 wertiges Tian T82 Polypeptid · Hydantoine

Nairiuma hylthiosulfat , Einw. von Polyzimtsäureester

Alkalisulfid T 197 Propan, Dampfdruck

•

• •

Nitrile, dimolekulareT69 ; Einwirkg. Propylen, Damptdr. T 393 ; kritisch.

v. Hydrazinhydrat T 297 Konstanten T 393

T 393 Nitrobenzylcyanid , Chromoester Pyrıdın. Bildg. aus Casein T 297

T 197 Pyridinɖerivave, Synthese . T 297

T297 Nitrocyanessigsäure, Hydrazid T266 Pyridinreihe. Friedel Crafts sche

B 185 N trorhodanbenzol Synthese T 266 ; Aldehyde T 297

B 185 Hydrinden, Einw. v. Schwefel T 206 Nitronoanisol Pyrimidine

Auftreten Hydroaromatische Säuren, unge- Narooarylhydroxylamin T 266 Pyrrolidinanaloge

sättigte T 69 Nitrosoderivate, Kenntnis . B 185 Rhein, Derivate

Hydroaromatische Verbindungen, Nitrosohydrazone,Um agerungT 297 Rongalit, Sulfone

Konstitut. u. physikalisch . Eigen- Nitrosophenol

schaften

Athan, Dampfdruck T 393; Trenng Carboxylbittermandelölgrün

vom Åthylen T 393 Carvylamin .

Äther, Best. von Alkohol 129 : Cheirolin, Glucosid aus

Oxydation .393 Chemische Reaktionen ,

Attylaminochromverbindung. T266 freier Radikale T 197

Aldehyde, Reduktion T206; Verbon. Chinhydrone T 266

mit organ. Säuren . T 393 Chinolinring, Aufspaltung . T 297

Aliphatische E-ter . Wirkung von Chinonoxime, Stereochemie T 266

Aluminumchlorid T 393 Chlorpikrin. Darst.. T 393

Alkaliphenolate, Reaktionen v.Alkal- Cholesterin. Einw. einig. Oxydations-

salzen sulfonigerSäuren mit- 297 mittel B 185 : Hydrierung B 185 ;

Alkohole T 266 ; Acylierung 42 T82 Oxydation abkömmlinge T 266

T297; Hydrate u. Fettsäuren T185 : Cholsäure 185 : Oxynationsprod. T69

Reduktion T 206; Best. v. Wasser Chrysazınderivate, Salzbildungs-

393: Darst, wasserfreien 129T297 vermögen T 42

Alkylphosphate . . 297 Citronellal , Konstitution T 297

Allochrysoketoncarbonsäure T 206 ; Coffein Best. neb. Antipyrin T 343

opt. Anomalie 42 Congofarbstoffsäure

Allylpropylcyanessigsäure 69 Cumarine

.

Alum'n'umphenolat, Zersetzungs- Cyanbittermandelölerün

produkt T 266

Ameisen Aure, BildungsenergieT393

Aminoazımidobasen 69

Aminoazohenzolsalze, IsomerienT82

Aminonaphthol, Abkömmlinge T266

Aminophenol . Abkömmlinge T266

Aminosäure, Verhalten geg. Neutral-

salze

•

•

•Cyanessig äure, Hydrazid

Cyanwasserstoffsäure, Best.

Cyclopentadien, Einw. v. Schwefel

•

·

·

T 197•

• T 26

•

• T 206

·

•

•

• T 393

• · T 297

T 69·

T 197

T 185·

42

T 206

. 206

T 185

Scopolamin, Farbenreaktion . 129

T 266 Nitrosoverbindung, Grignardsche Scopolin, Abbau T 206 (2 T.)

Hydrochinondimethyläther. Einw. Reaktion . T 197 Selen . Halogenide T 82 : Beat. in

auf Phthalsäureanbydrid . B 185 Nitrotoluol , Bromierung T 82 organ. Verbindungen T 82 ( 2 T. )

Hydurilskuren B 129 Ntroverbindungen, Best. .42 Silberpräparate, Gehaltsbest. T 185

Hvgrin, Synthese B 185 n-Nonan . T 393 Sitosterin

Hyoscyamin, Farbenreaktion 129 Nucleinsäure , Verbrennungswärme Skatol, Vorkommen

Inden, Einw. v. Schwefel T 206 B 185 Sterische Hinderung

Indol, Reaktionen 82 ; schwefel- Oberflächenspannung von Wasser Stickstoff , Verb. mit 5 Kohlen-

haltige Deriv. 82 ; Vorkomm. 4? T 343 wasserstoffresten .

Indol ynthese T82 Olefinaldehyde, Wagner-Saytzeff - che Stigmasterin

Reaktion . T 206 Stubenderivat, Farbendimorphismus

Optisch-aktive Substanzen , Konsti- T 197

tution u. Drehungsvermög. T 2-6 Succinylobernsteinsäureester, Kon-

Orcin, Darst. T 297 stitution T 82

Organische Chemie, Grundriß B 69 ; Sucrose, Polarisierung 129

T766 Versuche B 266 Sul'ocarbonsäure,Elektrolysefett.69

Organi che Säuren , Verteilungs- Sulfurylindoxyl

koeffizient
129 Syringaaldehyd

Organische Verbindungen , Hydro- Telluretin Verbindungen

genisation 42; Konstitutions- Telluride , Quecksilber Doppelsalze

ermittlung B 197 ; Einwirkung v.

- ·

T 82 Ionen, organische T 393

B 197 Isobutan, kritisch. Konstant. T 391

T 42 Isochinolinbas . , Bldg aua CaseinT297

T 266 Isochinolinderivate . T 266

393 Isonitrosocyanessigsäure, Hydrazid

der

T 206 Isoxazolone Bildg.. T 297

Cyclopenten, Ozonide T297 Jod, Beat. in organisch.Präp. 185

Cymarin T 82 B 129; Verwandtsch. Jodbernsteinsäure T 197

mit Herzgiften T82 Ketone T 265 ; Chlor- 11. Bromsub-

T 206 Damascenin-Synthese T 297 stitutionsprod.B129: Redukt. T2 6

266 Diäthylcarbonat, Darst. T 297 Kohlenhydrate, Acetolyse T 393

Ani allaevulinsäure,Kondensat. B185 Diaminodioxyarsenobenzol,carboxy- Kohlensäure, Abspaltung

Anthrachinonderivate , Hydroxyl- hertes

Anethol, Schmelzpunkt

gruppe

·

T 42 Diant pyrylbarnstoff •

•

•

• 207

Titantetrachlorid .

Organometallverbindungen

T 197 Kohlenstofforschung T 185 Oxalessigsäure .

T 197 Kohlenstoffverbindungen T 393 Oxalsäure, Phenylester

T69 Kohlenwa -serstoffe. Chloralwirkung. Oxyanthracoylbenzoe ǎure

T393: Darst flüssiger durchEinw. Oxychinolincarbonsäure

v. Aluminiumchlorid 185 ; hydro- Oxy-3-methoxybenzaldehyd ,

aromatische T 266 ; ungesättigte lierungaprod. des

hydroar matische T107 Oxymethylenbutanon

Koprom'erin B 185 Oxynaphthyläther

An brachinonmonosulfosäurenT343 Diazoniumperhaloide

Anthra il T 82 ; Konstitution 206 Diazoniumsalze T69; nichtaromat

Anthrapyridone . B 185

Antipyrin, Best.neben Coffein T 393

Araroba, Bildung

Diglycine, aromatische

T 42 Dihydrocarvylamin .

Aromatische Aminoazoverbindung. Dihydroterpenylamin

•

T 129

T 297

• • T 297

• • T 297

B 185 Diketone , Körper aus T 297: Kraftfelder-Theorie .

-

T 393 Kre-ol-3- mercaptanTrennung .

Dimethylanilin, Einwirkg. v. Benzoe

säure

Dimethylpiperidin, Konstitut. T 297

Dinaphthyläthan T 297

·

Kyrine

T2.61 anthanace'at, Hydrolyse

Mannonsäure, Ester der

Menthol , Erstarrungspunkt

Merichinoide Salze

Metachinoide

Kondensation

Aromatische Ketone, Synthese T 197

Arsenverbiodungen , elektrochem.

Versuche mit organischen — 197:

Reduktion und Oxydation B 129

Arylazodicyandiamide . T266

Atropin, Farbenreaktion . 129 Dinitrophenol , Abkömmlinge B 185

Azafrin .

Azokörper, Farbe

Barbitursäuren B 129 Diphenylabkömmlinge

Benzaldehyd, Oxydation T185 Eisensalicylate

Benzil-o- carbonsäure, l - omerie 42 Emetin

Benzoepersäure , Einwirkung au' Epifucose

Cholesterin .

·

•

•

·

T 297

T69

T 206

T 206

T 82 Thioamide P 129

B 129 Thioindolderivate T 82·

T 206·

· T 393 Thiophenreihe, Sulfone T 206•

T 297 Thymol, Darst.. T 266

T69 Thiophenolquecksilber .

T 26 Toluylpropionsäure, Kondens. B 185

Acely- Triammoniumcitrat .

T42 Trichlorbutylalkohol ,•

• T 266 tertiären

T 393

Ester des

T 266

T 266 Trimethylgallusaldehyd T 69

Trinitrotoluol, Einwirkg. v. Alkalien

T266; Reinigg . 266; Schmelip. 393

Triphenylantimon, Einw.v. Antimon-

chlorid T 197

T206 Triphenylhydrazon, Dissoziat. T 197

69 Ozon, Einwirkung auf organische

B 185 Verbindngn. 297 ; Unters. B 197

TI 5 Parabrommetakresol T 42

T 42

T69 Phenacetin .

•

•

·

•

·

• T 393 Parachlorkresol .

• T 393 Pentazolverbindungen • •

·

· 20

42 Peptone, Trennung .

Persäuren, organische

• T 206 Dioxyterephthalsäurederivate, Chro- .

• • 69 moisomerie

B 185

• • T 185

· B 12

T82 Metallhydroxydammoniak, Einw. auf

einige Zuckerarten B 185

Methan, Nachweis T 82

Methylalkohol, Best. 266 ; Nachweis

nach Rinck 185 ; Spaltung durch

erhitztes Kupfer . 185

·

·

T 297

T 82

· . 185 Formanilid, Isomerie

T 26 Galactonsäure

42 Methylchinolin . Abkömmlinge B 129

T 266 Formaldehyd, Bildg. aus Ameisen- Methylcumarin T 206

Benzoformel, Anschauungen T266 säure 197 ; kupferhaltig. 266 Methylencampber T20

Benzoperoxyd

Bensopyrone .B 129

Picen

•

· • 42 Methylindol,achwefelhalt . Deriva'e82

T 393 Methyl-2 - pyridon

T 82

TI47 Extraktionsmethode mit Hilfe nicht

Benzoesǎure,AmmoniumaalzeT 129; mischbar. Lögsmittel

Esterifizierung T393 ; Mohler-che Ferrisalze .

Reaktion auf .

42 Methylaminoättanoylcyclohexan

T 82

. 266 Fluorenoncarbonsäure, optische Methylanthranil .

Benzol, Absorptionsspektren 185 : Anomalie

Sulfonierung .

•

T42 Triphenylmethylnatrium

82 Triphenylthiocarbinol

T 297 Tyros'n, Synthese

· . 206

· B 185

· T 393

· T 185

T197 Vinylessigsäure. Nitril . T 129

. 129

. 129

266

Phenanthren , Bromierung in Es Uranylform'at

essig

Phenazon T 297 |Wasser , Aktivität von freiem und

Phenol. Mono- und Disazoverbindg. gebundenem

T 206; Oxydation B 141 ; Ver- Weinsäure, Titration

halten geg. vierwert. Titan T 82 Wismut, acetylsalicylsaures

Phenolaldehydealze ,Chromoisomerie Wolfram, Cyanide . T 197

42 69 Xylyltellurverbindungen T 297

Phenolartige Substanzen T69 Yohimbin, Identität u. Quebrachin

Phenylthiobarnstoff,OxydationT 2-7 42; Zus. :

T297 Zucker, Acylierung 42 T 82 T 297

Pinakolinalkohole , Wasserabspalte. Zuckerarten, mercaptale . 69

B 185 Zuckergruppe, Konfiguration T 129

Pinen, Oxydation T 185 Zuckerlösungen, Dampfdruck T 129

6. Chemie der Pflanzen und Tiere. Agrikulturchemie.

-
362

•

• •

Seite I 25 62 70 90 105 134 150 15 189 201 221 245 273 306 325 362 378 401.

Abderhaldensche Fermentreaktion | Albuminoide Stoffe, Hydrolyse T201 | Azotobacterfo men i. Bod. . 325 | Blutkörperchen, Zählung .

TIT 273 Alkohoꞌgenußu.Pakte izidie usw.325 Bakterien, Verändergn.i.Tierkörpern Blutzellen, antigene Wirkg.

Acetessig äure. Reaktionen . I Alkoholismus . Bezhgn.z Tuberk.T3 6 T25; Virulenz TO Blutzucker, Muskelarbeit

Aceton, Nachw. i . Harn 273 ; Narh Aminé, Nachw. proteinogener 36?; Pakterizidie u . Alkoholgenuß 3.5 Boden. Acidität B401 ; Adsorptions-

Schicksal proteinogen. Betain, Wandergn. i . Pflanzen . 150 fähigkeit T 201 ; Ammoniak 105;

Amylase .. T38 B ochemie, Aufgabe T 62 Analyse 201 (2 Ref.) 221 T 362 :

Anthocysne . B 134 Bisamratte, Auftret. i . Böhm T 4 I aufbauende Eigenschatt. T 362;

Artformin T 90 Blut, Gerindung T 245 Beziehgn, zwisch Wass. u. T362;

Aplysiengift . B 70 Nährstoffgehalt 134 ; Physikalisch.

P90 Eigenschaft. 201 ; Schwetelhindg.

25; Stickstoffhaushalt 401 ; Unter-

suchung

weis nach Frommer . . 25 70

Adalin. Verteilg. i. Organismus 165

Adrenalin. Konzentr. im Blut T325

Wirkg. u. Steigerung T 32

Adrenalinähnliche Substanz., zucker-

treibende Wirkg.

Aktinomyceten, Salzeinfluß auf das

Wachstum T362

•

·

306 Bluhestandteile, Best.

Arsenoverbindungen. Wirkg. . 245 Blutfarbentafel

Atomumlagerungen b. physiologisch. Blutgerinnung,Einfil.d.Quarzlampen-

Vorgängen 165 licbtes

·

401 •

·

42

T 201 | Bodencarbonate
105

. 201 Bodenmüdigkeit , Behebung P 362

201 Bodenpreßsäfie 362

Botanik Physikal. -chem. Arbeit. T62

Braugerste, Proteingehalt . I

Brauneria angustifolia, Bestandteile

der Wurzeln T 401

Bromural,Verteilg.i . Organismus 165

Calciumzufuhr. Einfluß auf d. Fort-

pflanzung .
. 134

Cerebrospinalflüssigkeit

90 Chemie für Landwirte .

•

ΤΙ·

B 201
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Seite Selte

90 Harnstickstoff, Nutzbarmachung 306 Lignin. Substanzen

70

Chinin, Wirkg. .

Chlornatrium, Dingewirkg.

Chlornatriumkrystalle, Auflösung i .

harnstoffoaltig. Lösgn. B 25

Cholera, Zuckerinfusionen T 201

Cicutoxin

Darmflora

T 378

T 201

Dialysierverfahren, Abderhaldens I

Diazoreaktion

•

Digitalissubstanzen, Speicherg. TI

Drahtwärmer, Vertilgen

Düngemittel aus Abfallstoffen 105 ;

stickstoffhaltige

Eisenverbindungen, Oxydationsgrad

T 201

Eiweiß , Aufbau 189 : Bedarf des

Mensch. 25 ; Best . i. Harn 245 273

Entomologische Notizen T 90 T '89

Enzyme T 401 ; Temperatur- u. Gift-

einfluß 362 ; Workg. T 378 ; des

Zentralnervensystems T378·

Erbsen , Aminostickstoff der

Alaska--
T 362

Erdboden. Heizanl. f. Erwärmg. P25

Erythrozyten u. Alkoholgenuß 325

Esterasen
T401

Faces, Unters. T 325

Farbstoffe u. biolog.Forschg. T 306

Feigenbaum , Agrikulturchemische

Studien T 201

Feldversuche

Fermente, Anpassung

Fette, Aufbau

· • •

•

•

•

•

62 Mageninhalt, Unters.

378 T401 B401

•

·

•

•

•

•

•

•

•

·

·

·

Seite

•

•

• • •

•

•

•

·

Seite

•

•

·

Seite

T 90

• ..221

401

•

•

B 62 Phosphorsäure , Best. citronenlös- Speichel, tödl. Dosis

Harnstoff, Beat. 165 Lipasen T 401 licher 245 T 325 : Wirkung in Spritzohr f. landw. Zwecke P 201

Harnzucker, Best. 134 165 Liquor cerebrospinalis , Unters. 105 Thomasmehl 134 (2 Ref.) 165 ; Stallmist, Anwendg, T. 325

Hefe, Absorptionsfähigk. 165 ; Dar- Lithium in der Erde T362 surückgegangene, Beat. T 325 Stickstoff, Bindg i. Bod. 325; Düngg.

stellung aus Zucker und Mineral Lumbalpunktion beim Delirium Pilzgerüche
T 165 T 306: Bindg. i . Stalldüng. 70 ;

salzen . I (2 Ref.) potatorum
TI Pneumokokken Immunität 165 Verluste u. Ernteabnahme .325

Hefezelle Kernfärbung T 325 Protein, Fällen mittels Trichlor Stickstoffdünger, organ f. Rüb. 105

Heu, Selbsterhitzung 189 Magensaft, antiseptischeWirkg. 378 ea igaǎure 401 Stickstofformen, Feldversuche T105

215 378 Heuschrecken, Invasion i . Trinidad Magnesium,Wirkung aufdie Körper- Purinhaven. Best. T 401 Streptokokten. Anaerobe . T 201

T 273 temperatur 401 Quillayaextıakt T 201 Superphosphatschlempe
T150

273 Histidinartige Substanzen in der Mais. zuckerreicher T150 Radioaktive Substanzen als Dünge- Sympathomimetische Substanzen I

Speicheldrüse T362 Melasse als Düngemittel T 25 mittel . 1 Teichdüngungsversuche

T150 Histologische Färbung 25 Mensch. Luftelektrizität und Wohl- Ratoon-Rohr, Behandlung . T401 Thioindican .

Humussäuren
befinden T 325 Rebkrankheiten, Bekämpfung P 150 Thomasmehl,Bewertg.165; Schwefel-

Indicanreaktionen 245 Meteorologische Beobachtungen in Reisstoffe, Wirkg, auf die Pflanzen- Säureaufschluß 70

Insekten, Fangapparat T 325 Java T 273 entwicklung 134 Thomasmeblphosphorsäure, Aus-

Invertase, Einwirkg. von Natrium- Mikroorganismen, Wirkung v. Giften Rhenaniaphosphat
T 150 nutzung 134 ; Löslichkeit 90 ;

chlorid T 401 auf T 306 Rohr, Anbau i. Colorado 150 ; An- Wukung 134

Jauche, Düngungsversuche T325 Milhen, Fangapparat T 325 bau in Hawai T 189 ; Anbau in Thyreogene Erkrankungen . . 25

Jod , empfindliche -probe I Milch, Grünfärbg, der Frauen- 362 Java 273 : Anbau i . Ostindien 273 Tiervertilgungsmittel , Darst. P. 155

Jodanstrich, Tiefenwirkung 90 Mineralböden, Konsistenz . T201 Rohrnau, Fruchtwechsel T 378 Trichloreasigsäure s . Fäll. v. Protein

Jodcami herphenolpräparate 201 Mischdünger. Verwendung T 150 Rohrböden, javanische . T 201 401

Kali , Düngg. u. Qualität T201 ; Einw. Moor, Fehler b. d. KultivierungT362 Rohrf-inde, Bekämpfung T 189 Trockenheff.d.Harnzuckerbest.T3C6

auf die Entwicklung der Rübe 90 Mutterrüben, Unters . .306 Rohrschädigende Insekten ,Vernichtg Tuberkulose, Beziehgo. zum Alko

Kalk, Düngung von Kartoffeln 306 Mycelien, Enzyme . T 25 durch Bakterien T9J bolismus T 306

Kalkstickstoff, Einfl. aufdie Keimung Nährböden für Bodenbakterien_362 Rohrschädiger T 70 (2 T.) ; Diatraea Typhusbakterien antigeneWrkg. 201

T 221 Nebennierenrinde, Funktion T 90 saccharalis 90 Typhusbazillen. Nachw. i. Stuhl 362

Kaninchen, großhirnloses . TI Nematoden als Rohrschädiger T 325 Rohrvarietäten in Réunion . T150 Urochromogenreaktion 245 378

Kartoffeln , Anbauversuche 134 ; Neuronal ,Verteilg.i.Organismus 165 Rüben, Aobau 150 T 189 273 378: Vernisan
201

Kalkdüngung . . 306 | Ninhydrinreaktion
T 378 -bau . Ausdebng. 70 (2 Ref.) 105; Wasserschierling, Giftstoff T 378

Obstbau, Lehranstalt für Wein- und Anbau i. Colorado 150; -bauu Weintraube, Ektoprotease . . 105

in Klosterneuburg B201 Düngemi't. 90 105 ; —bau i. Engl. Weizenpflanzen, Wirkg. organischer

Obsternte. Sicherung 150 189; Anbau, Zukft. 306 ; Auslese Verbindungen T 362

Organismus , Einfluß von Temper. i. Frankr. 401 ; Verwertg. d. Blätt. Zelle, Fettstoffwechsel . T201

und Feuchtigkeit . T 201 T273; Blärt . u . Zuckergehalt 273; Zucker , Beat. im Harn 245;

Oxythionaphthen, Verhalten i . Orga- Eat lätt. 273; Feinde u . Krankh. knappheit 150

401 T105: Kopfdüngg. 150 : Krankh. Zuckerrohr, Anbauversuche in Java

T 401 i. Frankr. 70 150; Samenertrag T 201 ; argentin sche T90 T189;

306; Schädiger u. Krankh. 306 ; Enfuhrverbot in die V. St A. 325 ;

schwefels . Ammoniak 150 ; Wider- ErntemaschineT150; Krankheiten,

stand fähigk. geg. Frostwrkg. 189 Bekämpfg. 306 ; Krankh i , Reunion

Rühensamen, Anbauversuche 25 90 378: Schädiger I ; Schädiger in

150: Anbau i Frankr. 70 ; Behalg. QueenslandT 325 ; Schädlings. Be-

401 ; Keimfähigk 150 189; Minder- kampfung T306 ; Transpiration 25

weltberechng. 306 ; Unters. 273 T90; Ursprung 70 ; Varietäten in

T325 ; Verunreiniggn. 306 ; Zucht Argentinien 105 ; Verbessergn. in

i. Frankr.. Ostindien T 325; Wurzelbohrer

Rübenschnitzel, Einsäuern T 325 ; Züchtung .401

Rübentyrosinase Zuckerrohrarten. Beschreibung 40I

Rübenzucker i. Frankreich . . 150 Zuckerrohibau, Feldversuche T25;

P 155 Rückenmarkflüssigkeit, Unters. T362 in Tucuman.. 90

T 25 Salzsäure, physiolog Astivität T201 | Zuckerrohrparasit inMauritius T 150

Phagozyten und Atemzentrum 221 ; Sauerstoffverbr. v. Organism. T245 Zuckerrüben, Einschränkung desAu-

Biologie 134 Schilddrüsen, Funktion d, 25 aues T150; Ernährung B 273;

Phagorytose u. Alkoholgenuß 325 ; Schoßrühe, Entstehung . 189 Ertrag an Nábrwerten 150; Feinde

Einfluß v. Cyankalium 221 : Ein- Schwefel, Best . im Nährbod. T 378 T 201 ; in Frankreich 150;

Aluß v. Wasserstoffsuperoxyd 221 Schwefelalkali, Verb.. P62 Krankheiten u. Feinde 273 ; Stick-

306 Phenolglucuronsäurebarn T273 Seidensamen , Größenverhältnis stoffdüngung . 70

165 Phospbar , Löslichkeit
zwisch. Klee- u. - T 325 Zuckerrubenbau, Frankreich . 70

•

T 134 Kartoffelknolle, das schwarze Herz 62

2.5 Kartoffeltyrosinase . T 306• ·

T 62 Kleesamen, Größenverhältnis zwisch.

Seiden- und T 325Feuerfliege, photogene Substanz 378

Fibrin

Flachs, Anbau

Flechten, Bestandteile .

-

•T 245 Kohlensäure, Assimilation . 70

. 273 Kohlenstaub , Ablagerungen im

T 201T 306 Darm . ·

-

nismus

Fortpflanzungsprozeß, Einfluß von Kolonialmelasse , Verwendung als Pankreasreaktion
----

• •

·

•

·

325 Dünger

·

·

·

•

•

70

ΤΙ

378

Salzen auf den T 273 Pankreas ekretion

Futterrüben. Höchstpreise 378 Kornblume, Farbstoff B 134 Pepsin, Nachweis

Gärtnersche Normalgew.-Tab. T 201 Kunstdüngemittel i . Österreich T221 ; Pepton, Schwefelbest.

Galle, Kalkgehalt 245
im Krieg.frühjahr 1916 T 325 ; Permanganreaktion 378

Gallenfarbstoff, Bildg.. 189 T273 Streuen P 165 Pflanzen , gifuge T 306 ; natürliche

Gallensteine, Bildung . 245 Kupferkalkpräparat. Darst. P 165 Immunität T 362 ; Nährstoffauf-

Gasphlegmone, Atiologie 201 Kupfervitriol, Kupfersul'atbest. 25 Dahme aus Teichen . . 221

Getreideroste T201 ; Auftreten T 325 Laboratoriumsbericht Hohenheim, Pflanzenchemie T 134 T 201 T 306

Ginater, physiolog , Pulver T325 Speyer, Pflanzenschutzstation in Pflanzenkulturen, Schwefeln P 90

Glaubersalzhaltige Quellen, Einfluß Wien, Graz, Linz, Görz T 221 Pflanzensamen, Quelig.u. Keimg. 245

der Trinkkur . 90 203 Lactosurie, chronische . T 105 Palanzenschädlinge , Vertilg. P 134

Grahen zum Schutz gegen schād- Lampyriden,photogeneVorgänge378 | Pflanzenvertilgungsmittel , Darstellg.

liche Tiere PT 62 Landwirtschaftliche Industrie, Tech-

Guanol T 150 nologie

Handelsdünger, neuartige . T 150 Landwirtschaftliches Versuchswesen.
Hanfbau70; u. Moorkultur T 362 T 306

Harn. Aceton im 273 ; Bestandteile T 401

T 273; Eiweiß und Zucker 245 ;

Eiweißnachw.273 : ReaktionT306;

Unters. T 325 ; Viscosität . 189

Harneiweißreagenzien . T 273

-

·

·

• •

·

•

.

B 70 Pflanzgärten, Anlagen

70

Bedeutung

Leher und Milz

Leinbau .

Leuchtbakterien , Wirkg. des ultra-

violetten Lichtes

Leukozyten, Darst..

• • ·

•

·

·

• 134

7. Nahrungs- und Genußmittel. futtermittel. Gerichtliche Chemie.

•

•

·

• 378

.325

T 306

•

Seite 9 26 43 63 91 130 142 157 173 202 207 229 246 258 267 298 314 333 363 386 418 425,

Atherische Öle, Verfälschung T 207 Champignonkulturen, Steigerung d. Flüssigkeiten, Verdampfvorr. P 363 | Holzessig , zolltechn. Unters. T 202

Alkaloide, forensisch. Na hw. T 298 Ertrages OP 202 Folia Ilicia paraguayensis .418 Honig T 157 ; Saccharosebest. 386 :

Aluminiumlegierungen z. Feldflasch Cicer arietinum L, Früchte T 333 Fruchtsaft , Erzeugnisse T202 T298 : Unters. 43

u. Kochgeschirren . 267 Citronensaft, Estersäure 173 Verdamptvorr. P 363 Honigpulver TI30

Ameisensäure,Vorkommen i. Kognak Düngemittel aus Tang.od.Algen P363 Früchte, Extrakte P 207 Industr . Rückstände, Nährwert T 207

267 Eier, Aufbewahren u. schichtweises Futtereiweiß, Darst, mit Melasse 91 Käse , Nährwert des Königsberger

Backfähigkeit, Einfluß d. Fettes 386 Wenden P 9; Haltbarmachen von Futtergetreide , Eosinfärbung 246 T 267; Reifung .. 142

Backöfen , Rohrsystem für Umlauf- gekochten - P9 258 418 Kaffee. Aut brühvorrichtung P27 ;

heizung P418 Eierteigwaren, Beurteilung 258 Futtergräser aus Deutschostafrika Coffeinbest. 258 ; Extraste aus

Backpulver. Fabrikation T 157 Einwalzentrockner, Syst. Humboldt T418 P207 : Röstvorrichtung PT 130;

Backwaren, Darst . P 157 ; Knusprigk. P 418 Sojabohnen P91 P 157

T 202 Futtermittel, Brikettieren P115 ; Kaffeebohnen,Überführg i.TafelnP91

Best. d. Fettsäure und ätberlösl . Kakao, Festbest. 267 (2 Ref.) ; Sand-

Bestandt. 143; --aus Roßkastanien gehalt des holland. 202 ; Schalen

P202; -a. Tang od. Algen P363 ge halt 202T314 ; Unters T157 2T.)

Futterpflanzen, Uniers. . 130 Kakaobohnen, Behandlung P 143

Futterstoffe , Aminosäuren i. 418 Kakaomassen, Mahlen P246

Gasbackofen T418 Kakaopresse . P 143

d. Kruste P 9 ; Überwachg. d. Ver- Eiweiß aus Luft

kehrs T 258 ; Unters.

·

130 Fat'erkuchenpresse .

T 43 Eiweißbedarf, Deckung

Bäckerhefe, Wertbeat. . 130 Eiweißkörper, Synthese

26

T 298

Bananen, Überführg.i.Pulverf. P 143 Emmenthalerkase, fehlerhafte . 142

Benzoesäure, konservierend. Wirkg. | Ergänzungsnährstoffe T 246

314; Best. i. Nahrungsmittel 43

T 258

T 314

Benzolvergiftung ·

Bier, Analyse
-

·

Biori ation

258 Ernährung d . deutsch. Volkes

T 363 im Kriege

. 202 Ersatzfutterstoffe

•

.•

T 43 :

T 207

91

Birkenholz, Verdaulichkeit .

Blut als Nahrungsmittel T 298 ;

Verwendung 91

43

·

·

• •

·

Ga feuerung für Backöfen

Gasheizung für B-ckofen . P 418

Genußmittel , künstl , Färbg. T 258

Lichesgaben

•

Getreide, Feuchtigk.. Gefahren beim

Lagern 314; Weichvorr. P 363

Getreidegarben Trockeneinr. PT 91

Getreidekorn Chemie T314

Getreidemehl, Beurteilung . 142

Gewürze, Zus.

•

.

•

-

. 217

246• •

T 333

P298

-

-

·

•

·

--

Kohlendioxyd, Best. i. Backpulv. 333

Kollergang · •

• • 418

.258•

P63.

PT 157

Konfitüren. Fördervorricht. PT 157 ;

Salicylsäurebest.

Konserven, Darst.

Konservieren, Gefäße

Konservierungsmittel, neues . 258

Kontrolldienst, Kriegserfahrgn. 298

26Kornstaub, Explosivität

Krafituiterhefe, Verbilligung T314

Kra'tgebäcke T 26

Kriegsbrot 258 ; Gewichtsver1 386;

Verdauungsbeschwerd. T 26

T 130 T 157.

·

•

·

•

Kunsthonig

Kunstmilch, Darst.. P. 173

LaboratoriumsberichtevonDresden,

Leipzig, Nürnberg, Neuß, Heil-

bronn, Sondershausen. St. Gallen

P 36 Kakao chale. Ermittlung Aargau. Härnö and B202; Braun-

Kakaowaren, Fettbest. schweig. Hannover , Halmstad

Kaliummetasulfit' B 207; Neuß Hamburg . B 333

130 Kanaltrockner Lamn fleuch, Nährwert . . 267

Kaninchenfleisch für die Volks- Lebensmittel, Zusatzg bulgar. T267

ernährung T91 Lebensmittelbuch . schweiz. T 425

Kartoffeln , Ausnutzung 229 ; sero- Lebensmittelgewerbe B 267

logischer Nachweis 258; Säure- Lebensmittelkontrolle,Ergebn. T298

geha't 207 ; Stärkegehalt 130 ; Lehergewebe. Arsen im .418

Trocken- P 229 P 247 Lebkuchen. Glasieren

Kartoffelbrotgeist in England . 130 Maismehl, K nservierung

Kaviar, Konservierungsmitt. i. 258 Margarine, Darst.

Kleber, Kolloide hemie . 386 Markgrafler, 1755 er

Kleie. Brandsporen 157 T 386 Matte als Tec. u . Kaffee-Ersatz T 157

Klippfisch . 130 Mat etee . . 418

Knochen, Verwertung 91 Mehl, Ausmahlungsgrad 142 ; Back-

9 Heu aus Kartoffelkraut 229 Kochgeschirre aus Al-Legiergn. 267 fähigkeit P 298 ; Brandsporen-

Himbeersäfte ungar Zussetrg T314 Kochkiste PT 333 gehalt T 386 ; Chlorcalcium ent-

Holz, Nährwert T 258 T 314 ; Ver- Kognak, Schwefel-, schweflige und halt. P130 P2 8; Feuchtig

daulichkeit der Zellwände T 26 Ameisensäure im - .267 keitsaufn. P 298; Säurebest. 142

T 26 Feldflaschen aus Al-Legierung. 267

Fett, Best. i Kakao usw. 267 (2 Ref.) ;

-e, Küblvorr. P 314

Branntwein, Analyse Fettartiges Material , Einwickeln v.

Bratofen, Ölbeizanlage für PT 363 Würfel aus
PT 26

Brombeerblätter als Teesurrogat 63 Fettemulsionen, Kühlvorr. P 314

Brot und seine E genschaften T 91 ; Fiebesche Reaktion . T314

fadenziehend. 43 229 ; Kartoffel- Fische, Braten P 202 ; Gefrier. P 386 173

zusatz 142 ; in Kriegszeiten Fischmebl. Verfälschung T 207 Gif studien, kriminalistische 173 246

T 142; Wassergehalt 425 Flaschenwein, Unters. 386 Graupen. geschönte Perl- . 386

Brotbereitung,Kartoffelerzeugn. T26 Fleisch, Konservierg. d. Zucker 9 ; Hammelfleisch, Nährwert . . 267

Broternährung, Sicherstellg. T 207 Gefrieren . Hefe f. d. Brotbereitg. 157 ; als

Brotgetreide, Ausmahlung . . 130 Fleischbeschau Nahrgs.-u. FuttermittelT202T298

Butter, Kühl- u. Wärmschrank P 246 | Fleishextrakt 63 ; Best , d. Alkohol- | Hefene weiß nach Delbrück 91

Butterfett, Trenng. v. Nichifett 130 extraktes .

Casein, Darst..

-

·

•

·

· P 386

T130 T 267

363 Fleischwaren, Wassergehalt T314

Cerealien, Chemie B 202 ; Feuchte Fliederbeerwein, Zus.

Vermahlung P 26 Flieger Brandbombe, Unters. T 298

202

•

-
•

· ·

·

·

-

P 363• •

9

P 26

386

•
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•
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•

•
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·
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Nahrungsmittel Best.d Benzoe äure Roggenstroh. Fütterungsversuche207 Sojabohne als Nahrungsmittel 9 Walzenbonbonmaschine
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22; Pasteurisierg. T 157 : Pflan

zen-- P173; Wirkg d . Rüben-
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baren .

·

·
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·
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-
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. 166

Cholera, Diagnose 190 203 208 T.334 Halogenoxychiuoline. Derivate P 277

T260: Impfstoffe T 203 ; But Durchfälle , Behandlg, mit basisch Haut, Fauenpilzerkrankung T335

nah böden f. die Diagnose T 97 : gerbsaurem Kalk .426 Hautkrankheiten T 135 ; Einfluß fil-

Schutzimpfg. T 318 ; Unters . 97 | Пymal 200 trierter Röntgenstrahlen

Choleraelektivnahi böden 166 T 318 Dysenterie, Behdlg. m. Allphen 203 Hefe f. medizin. Zwecke .. 166

Choleraimmunstoffhers ellung T234 Evareutel
P10 Herman PerutzscheLuesreaktion 203

Cholersimpf»toff, Darst. T 97 E sen Elarson-Tabletten T28 Herzmittel, Wikg. auf d . Koronar

Coolerakeimträger, Unters . T 143 Eiweißsilberglykocholatverbindign . , geläße .

Colin, nicht hygroskop . Salze P97 wasser. u. serumlösliche P277 Hexamethylentetramin,Derivat.P234

Arzneitabletten mit hohem Zucker- Chrysanthemum cinerariaefolum 151 | Ekz m, Teerbebandig. T 28 97 144 Holopon .

gehalte T151 Cuobarium 71 426 Ene-ol .

T 143 Arzneigläser, Entkeimen . T 151

T 208 Arzneimittel , Aawendung B 426 ;

Aufbewahrung in Ampullen 364 :

Kataphorese T334 : Deue T7

T364; neueste B71 ; Preise T 260 ;
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Kalmopyrin Kly men T 97 Joddihydroxypropan

T 135 Joddioxypropan .28·

• T151 Diogenal

P28 P15 Ge-chlechik ankheiten
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packung P 44 P44 (3 Ref.)

T 97 Narkose durch Magnesiumsalze 191

T 203 277; Wesen

. 277 Tumoren . •

Puerperale Infektionen

Pulp Cassiae als Ergats für

Tamarindorum

. 208 Seltene Erden i. d . Therapie T 234
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Tierkohle des Krieg medikamenten- Wundstreupulver

komitees 44 ; Physiol. Wrkg. 151 | Wutimmunisierung

Toramin 16 Y-Rubr
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·
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T234; Lerutylnehandlung 203 Zahnsteinlösende Mittel PT 191

Tumoren, Biologie T 334 ; Therapie Zeitlosensamen . 234

mit Selenverbindungen 260 Zerstäubungsapparat PT 318

Typhus Bekämpfung i. Felde 318 ; Zers äubungsdüse
P 318

Epidemiologie T 208; Misch- Zieselmäuse, Vertilgg. m. Ratin 260

u. Schutz- Zuckerarten, Präp. aus Formaldehyd

T 166 T 318 P 44 P7I

B 426

•

•

•

P 277 (2 Ref) Rosolsäure-Lactose-Blutagar 27

T335 Oxytolylchinolindicarbonsäure, RuhrT 208 ; Mischinfektionen T 208

Lues, Gerinnungsreaktion . . 140 Darst. P 364 Ruhrbazillen d . giftarm. Typ. T214

Luftperlen, Darst. in Rädern PT71 Paralan .260 Ruhrkranke, Typhusreaktion T 143

Magnesium. Glycerinphosphorsaures Parasitologische Technik . 166 Sabadillessig

bei d . Behandlung des Tetanus 144 Parasitologische Untersuchung 166 Salbenpräparate, Anorgan. Kolloide

Magnesiumcitrat, offizinelles T 44 Peristaltin enthaltende P 44

Magnesiumneuronalhypnose 83 Perrheumal, chronisch-rheumatische Salicyloyltheobromin, Darst. P 191

Magnesium alze, Narkose 191 277 Affektionen T 208 Sali ylsäure, Behandig. des akuten

Malon uretrichlorbutylester bei Pflanzendrogen, Aufbereiten ge- Gelenkrheumatism.TI43 ; Chloride

166 klumpter P 234 der Kernhomologen d. P 277

des Deutschen Pflanzenextrakt als Ersatz v. Fleisch- Salicylsäure-p-aminophenylester,

T44 T15 extrakt für Nährböden .364

151 Pflanzenkrebserreger
T 28

191 Pflanzensamen , schleimhaltige TI +3

~ . 151 | Pharmakopöe, britische T44 T 151 . 28

97 Phenylch no incarbonsäure 71: Santonin, Wirkung auf die Wurm-

Aminoderivate P 361 ; in Wasser muskulatur . 315

leicht lösl. Deriva'e . P 234 Sapo alnus 151 ; Fettbest.

Phthaleine, selenha tige P 234 Sapo medicatus

Plag n. Ungeziefermittel 144 Saponin, Bromverb.

Pneumokokken , Differenzierung v. Scopolamin, Wirksamkeit

Streptokokken

Hustenreiz

Maßflüssigkeiten

Arzne huches . •

Medulen-Tabletten

Meiostagminreaktion

Mekonal .

Melassekoh'e

• ·

Meningitis. Behandlung mit Silber-

salzen . T 335

v.Methylsulfo äure, Doppelverbdg.

Aminen mit Purinderivaten P135

Mischmaschine .
PT364

144Morphin, Ersatzpräparate

·

•

•

·

•

•

.260 Seifen, kältebestä
nd

. flüssige 200 infeksione
n
T 208 ;

10. Hygiene. Unfallverhütung.

Seite 29 72 131 274 326 353 391 419 427.

impfung

Abwässer, Desinfektion inHanau 353 | Feuer, Löschen PT 274 P 274/3Ref.) | Glasarbeiter .BerufskrankheitenT274 | Messinggießerfieber

Arbeiterschutz und S udien 427; Ver- Feuer gefährliche Flüssigkeiten. Ab- Grubenexplosionen, Begrenzg P416 | Militäriuche, chromierte

fügung in Österreich • . 419

Arbeitsräume , Belüftung mittela

Strahlgebläse .

Arsen. Gewöhnung

Atmungsapparat

. PT 353

· ·

•

•

T 326

P419

Benzin,AhzapfanlageP29T353 ; Ent-

ladg.elektr.erregtes 419;Lagern u

Abzapfen P 274: Unglück-fälle 72

Benzinabscheider, Kanal»icherg. 353 Flugasche, Beförderung

Benzolbehälter, Explosion . T419 Flugzeugindustrie.gesundheitsschäd❘ Leichen , Beschleunigung der Zer-

Bleibetrieb, Erkrankungen .

Bleierkrankung .

Brommet yl. Vergiftung

Chlor. Reaktion auf Natriumthio-

sulfat .

Dampfkes elexplosionen in

131

·

der

72

•

-

..

·

· •

•

• 427

• P391

·

· . 131

326 Schlagwetter in Braunkohlengruben

gesund- 326; Prüfung

zapfanlagen P 29 P .353 : Arb. m.—, Gruhenlampe 72: Dochtverschl B heitsschädl. Wikgu.. . 131 Schlagwetter-nzeiger

Sichern gegen Explosion T 274· PT 29 ; elektrische PT 20 Müll,Verbreung B419: Verwertg 391 Schulplätze, Tagesbeleuchtung T 29

Brand 131 ; Lagern u. Abzapfen Gruben-Sicherheitslampe P131 (2 R.) Müllverbrennung, Au•nutzg. d. Ah- Schweflige Säure im Hüttenrauch,

P 274; Steuerung für Abfüll Hygienische Zwecke. Vorricht P 326 gase P 326 ; Feuerg. f. - P 326 Nutzharmachung . B 274

anlage P 353 Keramische Industrie, Gesundhers- Müilverbrennungsöfen , Entschlacken Schwimmkörper PT 29

Feuerlöscher P 353 P 419 verhältnisse . 274 P72 P274 SicherhensgrupenlampeP131 (2Ref. )

Fleischvergiftung durch Gärtnersche Kohlenstaub, Explosionen .. 427 Öllampen, Löschvorr. P326 Spiritus, Brände und Verhütungs-

Bazillen T 274 Kupfersulfat zur Reinigung von Phospor, chronische Vergiftungen maßregeln

P 320 Schwimmbassing 326 in I'alien 29 Staub. elektr. Fällung T 274

Porzellanarbeiter, Gesundheitsver- Steinkohlenrauch, SO -Gehalt 131

274 Sublimat, Vergiftungsgefahr T 274

Quecksilbervergiftung bei der Hut- Tabakgenuß, Hygiene

farrikation 391 Tapete, Arsengehalt

Radiergummi, Hygien. Nachteile d. Trerung von Straßen .

künstlichen 29 Typhushazıllen, Infektionen T 29

Rauch, elektr. Fällung T 274 Unfall-Verhütung in Österreich 427

Rauchfragen T326 Verbrennung d. unsichtb . Strahl. 391

T29 Vegetationsschäden , Durch Fabrik-

P 353 rauch u. Abgase verurs. 131

29 Wärmeleitung als Schu.versuchT326

. 274 Zink, Vergütung

T 32672 liche Folgen

T 274 Gas und Hygiene 419

274 Ganige Veränderungen , Kenntlich

machg.in d.Atmosphäre P72P320

Gaszuleitungsröhren, Sichern gegen

Explosion P 274

chem. Industrie Gehirnleiden durch Bleivergiftung 29

Encephalopalia saturnina 29 Gesundheitspflege m Heim T 326

Entschlackungsvorrichtung PT 326 Gewerbehygiene in Österreich 427

Ersatzglieder, Sonderausstellung v. Giftige Gase, Gegenmittel gegen

für Kriegsbeschädigte T 353 |
---

•

--

T326

setzung

men--

P 320 bältnisse

·

Leichenwachs, Vermeiden der Bildg

P 326 : Entstebung auf Fried-

höfen . 29

Löschvorrichtung , Explosionsflam

P 391

Luft. Feuchtigkeitsgebalt 274 ; Steri-

lisierung . T 131 Rauchgasuntersuchungen

Luftbefeuchtungsanlagen , Verhütg. Rauchmelder, elektrischer .

v. Tropfenauswurf . PT 341 Sargventilation, künstliche

Luftfilter, Schutzvorr. P 353 Saturnismus .

·

11. Anlagen. Kraft- und Arbeitsmaschinen. Apparate.

•

•

•

• 427

· · 29

· 72

-

.326

Seite 10 30 45 73 84 92 106 II + 123 145 158 174 186 192 209 213 230 2 7 247 278 294 315 321 336 354 366 387 420.

Abdampf, Entölung 278 ; Verwertung | Apparatebau f. d. chem. Ind. T192 | Bergwerksversatzverfahren . P354 | Chem. Industrie Aufgab. T336; En- | Dampfkraftanlagen, Heißdampfrohr-

T 192 Arbeiterfrage i. d. chem. Ind. T 2-4 Betriebsöl, Konservierung T 192

• ·

·

·

·

·

•

•

leitungen .

T 315 Bleche, elektr. Schweiß. P 92 (2 Ref )
-

wicklg.i. Bulg. T294; --u. Chemik.

i. Ausland T114; i. Auslande Dampflampe, Brennerrohr

T 354; Deutschl . u . Frankr. T 315; | Dampfmesser

Englanca T31 ; i . Kanada T354; | Dampfspeicher, Sicherg. v. Raum-—

u. d. Krieg T 278 ; d . Niederland .

• T 192

PT 45

T 247

P 387

T186

Dampfwasserableit. P213 P354 P36

Destillierapparat

Abdampfanlage, Regelung der Ah-

dampfspannung P 145 Asphal masse, Isolieren elektrischer | Bohrlöcher , innere Beschaffenheit

Abdampfspeicher PT 209 Maschinen mittels P 10 P 106

Abfallmaterialien, Formlinge P 354 Auspuffgase, Erzielung rauch- und Bor, zusammbăng.homog. Körp P92

Abfallprodukte, Verwertung T 192 geruchloser P 237 Brechwerk . P158 T 294; i . Österr. v.d. Krieg. T315: Dampfturbinen, Bau

T 294 T 354 Außenhandel der V. St. Amer. im Brenner som Trocknen v. Robrand- Rußlands T 94 ; i . Schwed. T 10:

Abfüllvorrichtung P 387 1. Kriegsjahr . T 294 Gußformen P 45 i. Amerika T 315 ; i . Südwest d. V.

Absperrventile , Schutz gegen Ein Autogene Schweißung, Verhinderg. Brennstoff, Einspritzvorrichtg. P 92; St A T315; zukünft.Wirtsch. T114

dringen v. Flotten PT 123 der Ma'erialüherhitzung P 294 flüssige T 73 : Zuführung b. Ver- ChemischesHande samt i.Engl.T213

Abwärme, Verwertung P 366 387 Automobilmotoren, Beseitigung der brennungskraftmaschin. P42 Chemische Technologie , Jahres-

Acetylenentwickler . P 158 Rauch- u. Geruchbelästigg P 114 Calorimeter . P3-7 bericht B 278

Agglomeratkugeln,Eigenschaft.T387 Baggermaschine P 366 Chemie. Bedeutg f. d Weltkrieg B73 Chemisch-technische Vorschr. B 192

Alkalibeständige Röhren, Darst. P73 Ballonstoffe, Fabrikat.i Europ T213 Chemikalien. rusa. Markt . T114 Chlorierungsapparat
PT 45

Aluminium, Apparate aus T 294; Prüfg. T 230; Wirkg. der ultra- Chemikalienhandel . Aussichten des Dämpfe,Niedach ag. entweichd . P336

Schweißen violetten Strahlen 230 britisch. T 354; Rußl. T 321 Dampf, Entölen P 107 ; Entwässern

Amerika. Erinnerungen P 123 Chemikalienindustrie , amerikanisch . u Reinig. P 237 ; Erzeugg. P 33″

Amerikanische Darst. 213 Unabhängigkeit . T315 P354; Temperaturregelg. P 336

Chemisch e Elemente, Nutzbarmachg. Dampfentwickler PT 145Anoden, Heizung der

·

-

•

•

P92 (2 Ref.)

T 294 Beizerei

T 192 Benzin. Ersatz

--
v. Queck- Bergbau, Dichtung wasserführender

-

·

•

•

B 192•

T315•Diamant als Werkzeug

Dichtung material P 294 ; aus Port-

landzement T 237

Dieselmaschine . T73

Dieselmotor T73; Anlassen PT 84;

Einspritzluftmerge T 73: Tempe-

raturmenge T73 387 ; Zerstǎub.--

Lufipumpe T 387

Dochibrennerlampe für Heizzwecke

P 294

Doppelwandgefäße, Luftleermachen

silberdampf des Mantelraumes PII4
P213 Schichten . in Rußland

. 278 Dampffeuchtigkeitsmesser . P -158
P 294
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Beite

Drahtseile, Unbrauchbarwerden 237 Gaaretorten, Entleerung

Drehschieber f. Verbrennungs-Kraft- Gasturbine

maschinen

..

·

•

Selte

--
P45

84

•

·

Deite

•

Selte Seite

•

·

TI 2

T 192

• ·

T213 Trockentrommel PT 10 P 158 ;

T73 für breige Massen

-

• •

·

•

·

•

·

P 247 Luftfilter i. Maschinenbetrieb T315; Quecksilberdampfkessel P73 Treiböle für den Dieselmotor T 45

PT 107 Schutzeinrichtung
P 315 Kauch, Darst. auf Bühnen . P 145 TrockenanlagePT10T209 P278 P366

PT92 Gesteinsproben, Entnahme bei Tief- Luftfileranlage P 366 Reaktion gemische, Wasserentziehg. | Trockenkammer
Druckluft Lokomotivförderg. T 247 bohrungen P 10 Luftkompressoren,Förderleitg.T 247 P 237 Trockenöfen

Druckluftturbinen T 209 Gewerbeförderungsinstitut T 192 Luftme-ser T 247 Recken,, Wrkg. .

Drucktopf, Bihn-Jones automatisch. Glühen, Wirkung T213 Luftpumpe PT 186 Reihungsgesetze P315

T321 Glühbaubenmotor, Verbrenng. im Magnesiasilicate, Dicht. Körp P 230 , Reibungsluftpumpe . . PT 192 Trocknen v. Kartoffeln u. dergl. P247
Düse bei Saugluftförderern P 145 T 387 Maulgange, Zahnräder und Riemen Retorten, Entleerungseinrichtung TrocknerP337 P354 ; Tragwand P73

Einspritzverdamp'er
P 354 Glühkathode für Vakuumapp. P 366 T 237 P 387; Verschlußvorr. P 174 Turbine PT 114

Esei bahnbetrieb. Lagermetall.T294 | Glühtrommel, Trocken u. Maschinen, Isolieren elektrischer Riem-nverbindung . 45 TurbokompressorenT209; BauT186
Eisenplatten, Reinigung 294 Graphit , Verwendung als Schmier- m. Asphaltma·se .' P 10 Röhrenstampimas hinen P213 Umlaufheizungsanlage P336

Eisenschwamm, Gegenstände P 278 mittel . Maschinenfeite, Bewertung T 294 ; Rohrleitungen T29 T 294 ; Reinig. Untersatz, saugfähiger . P73
Elektrische Dampfapparate, Ein- Grubenlokomotiven, Berechng T186 Unters. atarrer

321 P237; Reinigungaatutz. PT 158 ; Vakua, Darst. und Erhaltung PIO
richtung. P 158 Gußeiserne Appara'teile Erhöhung Maschinenöl TIO T45 T 123 Reinigungsvorr. P 354 ; Wasser- Vakuumflaschen, Darst. P 174

Elektrisches Kochgefäß P158 P 213 der Widerstandsfähigkeit P 366 Materialbewegung B 73 wirkung auf eiserne T 321 Vakuumgefaße, Quecksilberdichtung
Elektrischer Zeitschalter PT 158 Gußschleudervorrichtung PT 3 Materialprüfung , Jahresbericht der Rohrreiniger PT315 P10 ;vakuumdicht.Versculuß P +5

Elektroden, Isolierg d -v.Queck- Handelspolitik Englands T 321 amerikanisch. Gesellschaft T 213 Rohstoffe Ersatz 107 Vakuummesser. PT 158

ilber,leichdampfirichtern P 387 Heberleitungen. Entlüftung P366 Mehrphasengleichrichter P 354 Rostschutzmittel, Zus.

Entgasungsgefäß P47 P84 P10 Heißdampftemperaturregler PT 209 Messing. Schweißen P 92 (2 Ref.) Rotationsmotore, Schalldämpf. PI14

P 2:0 Heizapparate, Sicherheitsgasventile Meßvorrichtung PT 192 PT 387 Rückschlagklappen , Wirkungsweise Vakuumpumpe f. Sauglufttransport
PT 10 Metalladsorptionen Darat. P 420 T 247

Heizkerze P 2.0 Metalldampfapparat, elektr. P 420 Rüttelformmaschine P 186 ; Antrieb Vakuumröhren, Kühlung P 158

Heizlei ungen,Aufrechterhaltung der Metalidampfleichrichter P92 P 107 d. Abbebevorr. P366 Verbrennungskraftmaschinen P73

Temperatur P 321 (2 Ref.) P 278 P 330 ; Elektroden- Ruthenium, Verwendg. f. katalytisch. PT 73 PT 84 PT2 PT 107 ; Be-

P 174 einführg. P 336; Anordnen ' des Zwecke P213 triebe P114 PT 321 ; Einspritz-

P 247 Katbodenbehält. P 387 ; Parallel- Säuren. Jagd nach 244 vorrichtg. P 73 PI14; Schmier-

betrieb PT 114 ; Herabminderg. Sammelbehälter.DruckausgleichPIO vorrichtung für

d. Rückschlagsgefahr PII

Heizpatrone

Heizrohrüberhitzer

·

•

•

•

Entlüftung gefäß P 47 P84 P 100

P 250

Explosionskraftmaschine P73 ( 2 P)

Explosion motoren, Betriebe P114;

Betrieb mitt Naphthalins P 186 :

Schmieren P114 ; Steuerg. PT73

Farben, Behälter für PT 247 Heizschlangen, Verzinken

Farbstoffindustrie , amerikanische, | Hochdruckkalıluftmaschinen ,

Unabhängigkeit T315

Feldkochkessel, Flammenuntersatz

PT 387

-

.

•

•

Flaschen, Feststell. d. Verunreinigg.

P 336; Steriliservorr. P 294;

P 106mit Vakuummantel

PT247 ;Flüssigkeiten, Behälter f.

Einführung in einen Flüssigkeits.

erhitzerod. -kühler P114 ; Wärme-

anzeiger u. -regler P 354 ; Wärme-

inhalt P 145.Wärmemengenmesser

P321:Wasch. u. Destillieren T114

T209; Zufl eß , Einstellvorr. T321

Flüssigkeitsbäder , Ausheben von

Gegenständen •

·

· PT 354

P 73 T 192

ventil .

Flüssigkeitsmesser

Flüssigkeitswage PT 73 PT 8+

Förderer P 366

•

·

-

•

·

•

•

•

•

T 209

Auf-

•

•

·

·

•

•

•

•

T45

Sci-berkompressor. , Stenerg.PT158

Metall ache Leitungen , gaad chtes Schiffsheizrohrkessel , Überbitzer

Verschließen

-

P 336

• ·

· •

PT 247

Vakuum Metallgefäß , Beeinflussung

eines Lichtbogens

Verbrennungsmotoren,

•

P114

P158

• PT 107

PT 209

• P 354

P73

Anlaß-

steuerg P107 ; Dämpfen d. Aus-

puffgeräusche P 387

278 VerdampfapparateT192 T29+ T321

Vergaser

PT 420 Verladeschaufel .

Schmiermittel P 123 ; Versuche m. Vernebelungsapparat

Ersatz-- 321 ; Ersparnis .278 Versuchsan ialt für chem. Gewerbe,

Schmieröle, Beschaffung 230 ; für Tätigkeitsbericht . T230

Dieselmotor. 387 ; Turbin. T 123 | Vollsteinabschneider an Strang-

Schmierölfrage .

Schüttgut, Verteiler

P92 Schweißmaschine

-

·

•

387 pressen

•

P 420 Wärmeaustauschvorrichtung PI45

PT45 Warmeregler

P 336

• PT 186

Platten und

· P 278·

· P 387

B 321 Wärmeschutzmittel,

Schalen aus

Wärmespeicher

Walzenmühlen, Getriebe PT 366

Wasser, Abscheiden au GasedP213;

Einspritzen i.MaschinenT73 ; Ent-

ziehung aus Reaktionsgemischen

•

• •

-
in Seefrachtenkontrolle

Sekundārstoffe, Einlagerungseia-

richtung P 291

Selbstgreifer f. Fördergut . PÎ14

Siebantrieb PT420

Sinkschächte, Verschlußdeckel-

sicherung . P 73

Speisekoch- u. transportvorr. P 336

Spritzvergaser

Stahlen und Härten

Stalbandtriebe .

•

· ·

·

P 237

P92 Wasserbad - Erhitzer·

•

P 174

T 29+ Wasserdampf, Wärmeübertragung

237 durch

·

T 294

füllvorrichtg. P 336

Industrie , Fortschr.i . BengalenT315;

Beziehen.d.deutschen - z.Türken- Metallmängel i . Fabrikbetrieb 387 Schlacken, Verwertg.

reichT354; Entwicklg.d.- d.ver- Mineralschätze d. Balkanländ. B 278 Schleudermaschinen, Steuervorr.

einigtenStaaten114: günstige Lage Möbelpolitur, Behälter . Pr247

d. des Südens T336 ; Bedeutg. Molybdancarbid Stücke P 30 P 247

der russisch-polnischen T 321 Motol . 186

Isolatoren. poröse . P.87 Motorenöl Natalit 73

Kalisalz, Abtragen PI8 Mühlen f.Stroh,Trockenkartoff T294

Katalysatoren Darat. P 73 (2 Ref.) ; Muffeln Entleerungseinrichtg. P.87

silicium altige P 45 Nante, Elektrisch. Schweißen stark-

Katalyt. Reaktionen, Ausführg. P420 wandiger

Kesselrohr,Reinigungstrommel P321 Naphthalin, Flüssighalten v.

Kesselwagen , Beheizen usw. des Mischgn. m. Mineralölen P 230 ;

P36 Inhaltes 'P 10 als Treibmittel 420

Flüssigkeitserhitzer, Gas- u. Wasser- Kettenvorhang, Wiegands T 321 Naßluftpumpe P 336

Klärkohle , Abtrennen u. Trocknen Oberflächenkondensatoren P 192 :

PT 114 Renigen von Kühlrohren P 387 ;

Kochapparate, Wärmekontakt P321 Rohrreinigung . PT 278

Kocher P 306 Öle, Behälter . PT 247

Kochvorrichtung PT278; elektr P387 Ölmotoren, englische T73 ; Schall

Körniges Gut, Trocknen P 213 dämpfungsvorrichtung P213

Kollergang P294 Ölprüfungsmaschinen v. Kapff 10

Kolloidale Lösungen in mit Was- er Öire n'ger P294

nicht mi-chb.org Substanzen P 337 Olruckgewinnungsanlage P 213

Kondensationsanlage P237 P 336 Ölirocknungsapparat PT 45

Kondensator, elektrolytisch . PT 92 : Osmium, Verwendg. f. katalytische

Mehrraum- P114 Zwecke P213

Kraftanlagen, wirtschaftl. Wirkungs- Patente, Zwangsw. Wrkg. T114 (2T.)

grad T366 Presse P 209; Steuerung f. hydrau-

Kriegschemie B 278 lische PT 213

Kriegswirtschaft u. chem. Ind. T 315 | Preßgutform P269

Lagerstätten,nutzbareSerbiens T 15 Preßluftanlagen . T 247

Laufbüchse für Viertakt- u. Zweitakt- Probestecher P 30

Öl- u. Gasmaschinen P 107 Pumpen f. d. chem. Industrie T 387 :

Lich bogen, magnet. Steuern P 145 f. heiße Flüssigkeiten PT 158

P 247 Lötbrenner P 366 Putzmittel, Behälter . PT 247

Gas-Lufikompressor T 237 Lokomotivbau. MetallersparniaT29+ Quecksilberdampfapparat . P 213

GasmaschinePT 107; Abgasausnutzg. Luft, Verbrauch von Verbrennungs- Quecksilberdampf- Gleichrichter

P420; Tauchkolben . . P 107 P 107 P315

•

•

·

Fördergut. Fördern v.klebrig PT145

Füllhöhen Arz igen i. Behältern P8+

Füllkörperfür Reaktionstürme TI 2:

zylindrische P237

Füll,umpfverschluß
P420

Füllrichter, Verhindern von Ver-

stopfungen P 315

Gas, Entfernung aus Behältern 30 ;

Niederschlagen entweichend.P336

Gasabscheider P73

Gasdoppelbrenner P 366

Gasgemische. Verbrennen . T 387

Gasige Veränderungen, Kenntlich-

machung . P 247

Gasleitungen , Reinigungswagen

PT 10; Verhütung von Rück-

schlägen

• •

·

·

Absorptionsfilter P 108

Adsorbierte Körper. Trennen P411

Auslaugen,Apparat P 108 ; Ausfuhrg.

P 30; - von Stoffen P 411 ; un-

unterbrochen. nach d. Gegen-

stromprinzip .

•

motoren ·

•

·

T73

-

•

•

•

•

•

•

•

•

·

• •

•

d .

P 366

P15

·

•

·Weltkrieg. Wirkungen . T 315

Werkzeuge mit DiamantspitzenT315

T 294 Wirtschaftliche Annäherung,

B IO : Problem •

Staub, Brikettierung P45 ; Nieder- Wassererhitzer, elektrischer P 278

schlagen P 366 Wasserröhrenkessel PT 145

Stückgut, Messen P 180 Wasserstrabllufipumpen, Gleichhalt.

Sulfatofendeckel , Erhöhg. Wider- des Druckes . . PT278

standsfähigkeit

Superphosphat. Abtragen

Talk als Schmiermitte) .

Technik, deutsche i. Kriege T114

und der Krieg T 192 Wirtschaftliche Beziehungen zwisch.

Techn. Chemie, Enzyklopädie B73 Deutschland und Rußland T 321

Technisches Versuchswesen in den Wolframca bid, Stücke P30 P 247

Vereinigten Staaten T213 Zentrifugalpumpen , Betriebs-

Tellertrockner P 106 erfahrungen T 420

Thermochemische Reaktionen, Aus- Zerkleinerungsmaschinen T 192 ;

nutzg d. Gas. als Heizmitt. P 192 ; Brechkegelbefestigung PT73

Träger für P 321 Zylinder für komprimierte Gase

Treibmittel f. Kraftmaschinen P 10 und Säuren P213

-

12. Verfahren und Apparate zum Mischen und Trennen.

· • •

Seite 10 30 55 84 108 123 135 174 186 209 214 238 268 337 379 394 411 427.

Fettstoffe, Abscheidg. aus Emulsion | Klärmittel P 238 Preßkasten

P123 Klassierherd nach Kesson-Rice 411 Pulverstäbchen, Mischen

Filter 123 ; Einführung v. Preßluft Klassierungssieb P 214 Quetschmaschine

usw. P379 ; Vorr. P 84 P 108 Konusbrecher, Brechmantel P 427 Rektifinerkolonne

P 135 P174 Kugelmühle P3'9 P 39+

P 394 Magnetisches Gut, Scheidg. P 238

P 268 Mahlkörper P 108 ; für Trommel-

P 10 mühlen

P 337 Filterkuchenrost

Dämpfe, Abscheiden v. Beimenggn. Flüssigkeiten. Reinigg.

Destillationsapparat

P379 Füssigkeit-filter

·

P 427 | Sättigungsapparate, Verteilungsvor

richtung

·

•

PT 55 , Schüttelherd

•

P411

P174 Schwebende Teilchen, Abscheiden

PT 55 VOD - in Flüssigkeiten P 209

P427 Separatoren magnetische .

Siebzylinder, Abpreßvorr..

T 337

P 268

· P 379

P 238

P 39+·

Scheider, elektromagnet.

Schlämme, Sichten zäbflüss. P 411 Strontianschlamm, Sichten

Schlammung einfacher oder ge Taschenluftfilter

mischter Stoffe P 394 Trennschleuder .

P 135 Staubluftfilter

P 209 Steinbrecher

· PT 30

P 427

P411

P 379

· P 174 P 238

P 379; Beladen mit Feuchtigkeit Mischmanchine
-

• f. Flüssig.

•

P379; Trennung schwebender Mischschnecke, stehende

Teilchen P 108 Mischtrommel

•

P 10 Mischvorrichtung

vorrichtung

PIO P 186 Schleudermühle

P 379 Schleudermaschine P411 ; Stener-

P 268

keiten . P268

• P214 Trommelmühle P 394

PIU Trommelsieb P 337·

P123 P 186 Naßverbundmühle

Feste Bestandteile, Absondern P 238 Kesson-Ricescher Klassierherd 411 Presse f. weiche Massen

•

• P 427 Schrotmühle ·

P 84 Flüssigkeitsgemische, Zerlegg. P 30 Mahlmaschine

Destillationsblasen,Verb.zweier P55 | Gase, Abscheiden v. Beimengungen | Mischmühle

Destillierkolonne

Doppelsetzmaschine

• P 427

P10

Druckgefäße, Selbstätige Entlüftung

P186 Gasfilter, Reinigungsvorr..

Entfärbungskohle , Wiederbelebung Gemische, Trenng. v. Komponenten Mühlen, Schüttelwerk ·

P 337 Schleuder PT 214 ; Kupplg. PT 174 Trommelfilter P 214;

P 238 Schleudertrommelwellen, Halslager Zementrohschlamm, Sichten P411

P411 P41 Zerkleinerungsmaschine P 55 P 108

P 379 P 174 P214 P 337

13. Brennstoffe. feuerungen. Öfen. Generatoren. Dampfkessel.

Seite 2 22 37 55 74 93 98 115 136 158 182 192 214 230 235 247 268 282 290 295 307 329 341 346 357 367 379 394 402 412 420.

Ablaugen, Konzentr.- usw.App. P248

Abstreifer f. Wander oste . P136

Aluminium a. Mut.geg.Kesselat.T290

Anthracit, Russ. - industrie T 282:

Verbrenn. auf kaltem Rost P 380

Asche, Abfuhr T 282; Zerarück- u.

Fördervorrichtung P 329

Bergbau i. d. Schweis T 307

· •

• •

Braunkohlen, Ablagerg. i. Altenburg | Braunkohlenbergbau , Nebenpro-

T 282: Ablagerungen bei Livno- duktgewinnung • • 282

-

PookrajT307: Dampftellertrockn. Braunkohlenbriketts, hochwert. 367 ;

f. P394: Dest. der Wölfers- Selbstentzündlichkeit . 136

heimer B 22 421 ; Inkohlg. u . Braunkohlenbriketipress., Prefkop

Entwässerg. P290 ; m. Kokazuratz, P412

Steinkohlenersatz durch 283; Braunkohlenstaub, Brikettierg. P 2:

Vorkommen i. d. besetzt. Geb.420 Verwertung T412·

-

•

Braunkohlenteer, Verwertg. 235

Braunkohlenverfeuerung , Verhütung

von Explosionen .
F115

Brennbare Flüssigkeit. aus Gas. PT2

renner f. gasförmig. BrennstoffP ?

Brennhilfsmittel, Darat. PT 74

Brennstoffbrikett, Darat. P 22 P 37

Brennstoffe. brikett. P 158 (3 Ref.) ;

.

-
Feuerg. f. flüssig. P192 ; Feuergs.-

Anlag. für 282; Eigenschaften

Auss. -T346; Naßdent. 231 ;

Pulverisieren P 357; Trocknen

P282; unverbrenal Bestandteil.

TIN2; Veredig. P 367 ; Vergasen

P 235: Verwerig B74; Wirkungs-

grad T 214 Zuführg. P 74 (2 Ref. )
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• •

Seite

Brike't, Verkokg. d. Bindem. P159

Brikettfabrik ,WärmewirtschaftT282

Brikettpresse P 357

Dampf, Darstellung
P2

Dampfkessel P412; Ablass. u . An

schlamm. T 182 ; Brenustoffaus-

nutzung P115 ; Feuergn. f. Holz-

abfälle T 182 ; Füll. u. Auswas h.

P421 ; Speisevorr. P 346 ; Sreh

bolzengehäuse PT 307 ; mit Ver-

dampf. f. Zusatzspeisewass. 330;

Wasserstandsanzeig. P330 P341 ;

Wasserstandsregler P 341 ; Wir-

kung.grad
. 368

Dampfkesselanlagen P115; Errich g.

T283 ; Regelung d. Speise- as-er-

Zufuhr PT 115

Dampfkesselbetrieb , Wassermenser

T 182

Dampfkesselfeuerungen T 346; Ent-

aschung vorrichtung P 135 ; Er-

höhung des Zuges 283 ; Feuer-

regelung 28

Dampfkesselrobre, Blasvorrichtung

zum Reinigen

Dampfkesselstopfen, Untersuchung

schmelzbarer zinnerner . . 115

Dampfüberhitzer P 345

Dampfwasser, Ableiter PT 93 P341

Doppelenderkessel , Reinigen der

Heizrohre PT22

•

Drehrobrofen , Gaszuführungsdü«e

P 193

-

•

·

·

Seite

-

-

•

-

Seite

öfen

• •

·

•

·

Seite

421

wärmer

·

·

•

•

Selte

P37

Flüssigkeiten, Konzentrations- usw Kesselspeisewasservorwärmer P 395 Konzentrationsofen f. Flüssigk. P248 Schmelzöfen, Begichtung P.248 ; —,

-apparat ... P 248 Kesselstein , Anklopfen P182 P341 ; Laugen, Konzentrat.- usw.-app. P248 elektrischer

Flugssche, Beseitigg. in Feuerungs- Verhinderg. der Abscheidg. bei Lignitkohle, Verwertung 22 Schmelztiegelofen P412

anlagen P422 Lokomotivkess P 33 ; Abtrennen Lokomotivkessel, Speisevorr. P 357 Schräg-Steilrohr-Dampfkessel . 421

Füligase , Vermeidung oder Un- P 193 ; Aluminium geg. -hildg. Mischungsverbrennung . 367 Signalvorrichtung für Dampfressel

schadlichmachung P 182 P 357 T 29); Lösungsmittel P 290 Metaxylol . Verhalten gegen Alu- P 395

Gasanalyse. Apparat . 283 Kesselsteinbildner, Abscheiden aus miniumchlorid B 22 Soda. Einführg einer Lösg. v. — in

Gasbrenner, Temperaturregler P 159 dem Kesselwasser P 295 Minera kohlen, Unterscheidg. T 329 d. Druckleitg, einer Kesselspeise-

Gase, Einführg. eines brennbaren - Kettenroste, Reglg. d . Geschwindigk. Montanachs aus Braunkohlen T 283 pumpe P 159

in Gaserzeuger P93 P115 PT 136 Motorfüllwagen, Antrieb P 231 Speisewasser, Reinigen P 182 ; Vor-

Gamerzeuger P22 P98 P182 P193 Kettenvorhänge . T 248 Muldentrockner P 235 P75

(2 Ref.) P 346 P395 ; Betrieb P74 ; Kippofen, herdförmiger P 159 Nebenerzeugnisse, Verwerig. v. Staubfeuerungen. Be'rieb P 136

Brennstoffeinehnungsvorr. P 380: Kohle, Ausnutzg. T 282 ; Brechvorr. der Stein- u. Braunkohle 230 Stauvorrichtg anWanderrostenP 192

Drehrost PT 19 ; Explosions- P412: Brikettierverfahr n P115 ; Oberflächenvergaser PT 182 Stehrost, Heben u. Senken P 98

P 182: Hohlrost f→ P 357; ver- Chemie B 74 ; Elementaranalyse, Öl. Zerstäuberbrenner für 421 Stenkole, Ersatzd Braunkohle 283;

binderung der Klinkerni dung Fehlerquelle 295; En was erg P93; Öldruckzerstä-11 er Kohlenwasserstoffe T329 ; Über-

P193 ; Windkasteneinrichtung Entwässerg. , Doppelschieberver. Ölfeuerung 2 215 ; in Gießereiöfen 2 führen i. löslich. Stoffe 341 ; Ver-

P 215 P 269 schluß P 380: Ersparnis T3 9; Öteuerungsanlagen, industrielle 421 arbeite. zu Koks T 282

Gasgenerator 22; mit Erzeugg. Extrakt. m. Benzol 341 ; Extrakt. Ofen P136; für Härtebäder P231 ; Stickstoffproblem nach d. Kriege T2

fluss. Schlacke 367 ( Ref. ) ; ( e- mit flüssig , schweflig. Säure 341 ; mit stehenden Retorien . P 290 Teerö ersatz, Rohnaphthalin 182

bläseleitg. PT 136 ; Morgan- T 215 Forsile 93 ; Heizw. T 182 ; Kennt Ofenkopf für Regenerativ - Flamm- Temperaturen, Messg. hoher →→ 367

P 283Gaskühler nis T 98 : d. Kreideformation P74 Thermoelemente, Schutzvorr. P 159

Gaszuführungsdüse f. Drehrohröfen 182; Luftförderg. T 182 ; -für Pech, Lagerungs- und Versandfähig. Tiegelschachtofen für festen Brenn-

PI43 metallurg. Zwecke P 346 ; Selbst machen P 282 stoff P412

P 421 entzündg. 420 ; Sortieren P 22; Planrost .
P 22 Torf, Behandlung P421 (3 Ref.)

Verbrennung u. Verga⚫ung auf d Pyrogene Prozesse , Durchführung Feuerg P 346 ; Fördera PT 192 ;

Rost T341 ; Versorgung des P290 Inkohlung und Entwässerung

Baltans T 307 ; Vorräte des Pyrometer, Schutzarmatur P247 420 P 290; Verminderung des Wasser-

Deutschen Reiches
B 74 Rauchgane , Auffangen von Fremd- gehaltes P 93

Kohler asche, Schmelzbarkeit . 329 körpern aus P295 Torfbrasenstaub, Brikettierung P2

Kohlebildung , Bergius sche Unters. Rauchgasschraube, Saugzugvorr mit Torffaser, Brennstoffbriketts P 367

T 420 P 295 Torfmaschine P115

Kohlenfrage i. Frankreich . T 182 Rauchkammereinsatz, funken- Torfsoden, Förderband

Ko lenindustrie, französisch. T 182 ; fangender . P 329 Torfstechmaschine

Lage der T 324 Regenerativ-Flammofen P269 Treppenrost

Kohlenklein. Zurückführen der Ah- Regenerativofen , Gaswechselventil Treppenrostfeuerung, Unterwind-

fälle heim Brikettieren . P 357 P 307: Luftumsteuerventil P 215

Kohlenschiefer Ungarns , Verwerig. Regenerator P 215 Trockenrobre , Verhütung des Ver.

T 283 Rekuperator , Ausmauerunga tein stopfens .

Kohlenstaub, Feuerg. i. Dtschld, 282 P231 Unterschubfeuerung

Kohlenstaubfeuerungen T3.6 Ringofen,BrennkanaltrennwandP346 Unterzünder, Darst.

Kohlenstoff, thermoel . Eigensch. 412 Rippenrohrvorwärmer T 367 Verbrennungsöfen , Doppelkegelduse

Kohl nwasserstoffe, Erhöhung der Röhrenspeisewasservorwärmer P421 P 182 ; f. Flüssigkeiten P 248

Ausbeute . 395 Röstgut, Ableiten P22 Verdampfapparat f. Flüssigk. P 248

Röstofen, Beschickungsvorr. P 26" ; Verkoluogsverfahren P 193

Krählarm für - P268 ; Kühlen Vorwärmer f. schwerflüssige Brenn-

v. Rührwelle und Armen P 55 ; stoffe . P402

mechanischer P 215 ; mechan. Vorwärmeranlage P 159

Kräblvorr. P 283 ; Pendelrübrwerk Vorwärmofen , Kombinier. Salzbad-

· P 37 ; Rührarm f. mechan. und

P2; Trichter Aut abevorr. P 98

Rohoaphthalin, Brikettieren P247;

- f. Feuerungszwecke T 282 ;

als Teerölersatz

Rohtorf. Abpressen der flüssigen

Bestandteile P2

P 193

PT 215 248

·

P2 Gegenstromüberhitzer

Generativ Gasöfen , Selbstsperrung

für die Steuerung PT 2

Generatordreh ost P 215

Generatoren, Stochervorrich'g. P182

Generatorgas , Analyse T290 3 : 9 ;

Fortschr. der-techoik 367 ; Gew.

P307; Gehalt an Kohlenwasser-

stoffen . 368

Drehrostgaserzeuger , Rostaufbau Gliederkessel P 380

P307 G ühofen P 329; mit Öl- oder

Elektrische Heizkörper , Kontakt- Teerfeuerung . P 295

einrichtung
P 74 Glühstoff durch heizb. Behälter P 136

Elektrische Öfen, Drosselspule zur Härteofen P329

Vorschaltung P 330; Elektroden- Heißdampftemperaturregler P 380

aufhängung P 421

Feinkohlen, Austragen P 395 ; Ent- Heizanlagen, Regeln P395 ; Wärme-

wässerung P2 B22 P55 P290 me-sung P380

Feinmaterial, Entwässerung P93 Heizbrenner P 367 fürWindertits.

Feueranzünder P 268 und dergl. P 39+

P 159 Heizgns, Verteilg. v. Verbrennungs-

luft u. - bei Feuerungen P115

Heizöl, Verdampfung

Heizrohrenkessel, Dampfüberhitzer

· · •

P 37

421

Feuerbrücke

Feuerfeste Steine

Feuerleitung bei techn. Prozess. 367

Feuerungen, Regelg d . Beschickg, u

des Zuges PT 136 ; Beschickungs-

vorrichig. PT 159 ; Enfü rg. v.

Zusatzdruckluft P 136 ; — f. grob

körnigen Brents' off P412; u.

Rauchschieber 283 ; Anw ndg. v.

Zug 283; — mit ausgeglichenem |

Zug •

•

-

· •

• 283

Feuerungsanlagen für feste Brenn-

stoffe T367 379 ; Wände aus

Beton . P 192

Feuerungsberd PT268

Feuerungsregeler PT98 (2 PT. ) P402

Feuerung rost P 192

Feuerungstechnische Theoreme 283

Fieldrobrüherhitzer P 357

Fieldrohr Überhitzerelement P3+6

Flammofen .

•

P 136

• 2

PT 55

Heizungsproblem n. d. Kriege T2

Kammerglü öfea P 38 )

•

Koks, Ausnutzg, als Heizstoff T329 ;

Bewertg. 22 282 ; als Heizmittel

f. Zimmeröfen P 192: Lösch- u.

-verladeeinrichtung P 182 P 235 ;

Loschvorricht. P 248 P 329 : V. r-

ladewagen PT 158

Koksbriketts 55

• f.

•

P 402

P 231

T 282

-
Kanalo en P93 ; Brennkanaltrenn- Koksfeuerung f. Gaverzeuger

wand für P 346 Kouskohle, Entwässern

Kesselbeheizung mit Kohle u. Kok | Koksnot u . Zentralheizung

283 ; mit Kohle und Gas 136 ; Koksofen P 74 P 235 ; Bebeizungs

Bekohlungsanlag. T341 ; Unter- einrichtg . P235 ; Füllwagen P214;

schubfeuer ng P 98 Ofenverschluß P 136; Unter

Kesseldruck, Regelg.

Kesselfeuerung

Kesselspei eventil

-

Rost Abtrennen

P2 Rostfeuerung,

P282 Roststab .

-

·

·

·

· ·

182

w

-

•

• ·

-

·

·

P 136•

P 98

P 192

P 307

· • P 74

P 214

P 282

·

P214

Walzenpresse zur Briketterzgung

P379

Wanderrost P 192 P215: Beschickgs.-

sch cht P93; f. entgaste Brenn-

stoffe P 341 ; Stauvorr. . P191

Wasser, Verbalten v. Eisen geg. ·

i. Dampfkessel T 283 ; Färben in

Wasserstandsgläsern . . P 269

. P2 Wasserreiniger P 330

P 330 Koksofentüren, Abhebevorr. P 235; Rückstand, Bildg. i. Garmotoren 231 Wasserreinigung, Vorrichtung P115

Kesselspeisewasser, Abscheiden von selbstdichtende P 307 ; selnst. Schachtöfen , automatische T 48 ; Wasserröhrenkessel P 269 P 330

Gaven PT295 : Aussch eidg. schädl. schließende P 247 Beschickungsvorr. P290 P 357 ; Kammer- P 75 P115

Bestandteile P346 : Reinig. P3+1 ; Kondenswasser, Gewinnung von ge. Schlackenansatz, Verhütung P 55 Wasserrohrkessel

Reinigung P75 ; Reinigen und reinigtem . P330 Schlammige Massen. Abpressen der Wasserstandsregler .
Vorwärmen flüssigen Bestandteile . P2 Winderhitzer

•

· . 330 brenner

Kosofenanlage .•

·

•

P 37 Kondenswasserentöler, elektrol. 235

14. Beleuchtung. Heizung. Kühlung.

Armaturen, Deckenbefestigg. PT 160 | Elektrische Taschenlampe . PI16

Armaturteile, Befestigen PT 160 Elektrischer Heizkörper

Automobillaternen, elektrisches An- Elektrischer Scheinwerfer

zünden

• P 99

P116

P315 Elektroden , Dorchschlagen der

Batterielampe, Drehschalter P 175 Schlackenschicht zwischen P 315

Beleuchtungseinrichtung

Beleuchtungskörper

· P 46 Feldkocher

· •

Verschluß

Bogen'ampenelektroden ,

werk

Bogenlichtelektrode

•

P315 Ga-druckregler .

Regel Gase, Heizvorr. für

•

•

·

·

•

· .

•

· Pr 186 • •

P 98

• · P 395

• · P 283

Kältemaschine P 299 ; Klein- 249 Petroleumkocher, Anheizvorrichtung

Onerflächenkondensator . P 369

Kältemittel , Entgasg i. Berieselungs- Petroleumlampe ,

kondensatoren P 99•

•

P 46 stellen

P315 P 327

sturmsichere

PT 14

·

· PI16

P116

• P 160

PT 99•

• · P 210

Kă temitteleinlaßvorrichtung P 342 Photometrie, objektive T 326

Kondensator, Abkühlg. einer Bogen- Preßgaslampen, Hell- und Dunkel-

lampe P 75

Kühlanlage P 46 ; für Wohn- u. Preßluftbrenner, Regelungsduse P14

Arbeit räume . 249 Projektionsbogenlampe

Kühlraum P 327

Lampe P175 P299 P369 ; Sicherh

Einricht.geg. Ga ausströmg. P 315

Lampenfassungen , Sperivorrich'g .

an elektrischen PT 3 6

Magnet Lampenglocke, abgestufte . P 249

PT299 Leuchiapparate , Zünd- und Lösch-

P 320 vorrichtung P.249

Erfahrungen Leuchttechnik, Ziele T 294

·

Seite 14 46 75 99 116 131 160 175 210 249 299 315 326 342 369 403.

elektr. P175 ; Höheneiost- llg. P99 ;

mit Reflektor P 175 ; Schalten v.

Regelungswiderständen P 369;

Sicherung geg. Diebstahl PT 116 ;

Verringerung der Wärmeverluste
PT 249

P342

PT 46 Feuerzeug Pyrophores PT 14 Glühlampenarmaturen P 75 P175

Blaubrenner. Spiritus . P 175 Flüssigkeitsvorwärmer PT 14 Glühlampenfassung PT 75 PT 175

Bogenlampe P131 P160 ; Elektroden- | Gasdruckfernzünder PT 75 PT 24 ; Glühlampensock‹ 1 Befes›igung P210

anordnung P210 : Schaltung P9" : Schaltvorrichtung
P116 Glühlichtdampfbrennerlampe P 46

PT9 Glühlicht- Dampfbrenner P 99

PT327 Glühlichtdan pf lampe P 369

P75 Ga-fernzünder,Vorschaltventil T 14 Gluhstrumpfindustrie, Mitwirken des

P 299 Gasglühkörper. Austauschvorr P 131 Chemikers

P 14 Gasgluhlicht , Festhalten der Glas- Gruben ampe

Brenner, Regelung der Gas- und glocke am Lampenkörper PT 99 verschluß .

Luftzufuhr PT 249 Gasglühlichtbrenner. s'ebend . P 342 Hängelichthrenner

Cadmiumdampf-Bogenlampe T 131 Gasglühlicht- Hängelampe . P369 Halbwaltlampen ,

Dampflampe, elektrische P14 P131 Gaskachelöfen T 369

Dochtlampe P75 Gaskoks , Heizversuche 249 ; Ver-

Drähte,schraubenförm.gewund.P369 wendung T 249

Drahtlampe, Geschichte B 14 Gaslampe, elektr . PI75 P299 : elektr .

Effektnogenlampe P 210 Zündung P 160; Stoßfangvorricht .

Elektrischer Bogen in Gasen und PT2 9

Dämpfen P14 P175

PT 14

Bor, Pulver .

·

Elektrischer Handanzünder

Elektrische Handlampe .

·

•

·

249 Gasselbstzünder

P46 Gaszeitzähler

•

.

P 99;

·

99 ·

Pyrophorer Handzünder

Quarzlampe, Hochdruck-

Reflektoranlage .

Reflektorg ühlampe

Reguliermotoren, Schaltung PT 75

Scheinwerfer P 75 P 249 ; Doppel-

streuer PT 46 ; Regelung d. Gas-

zufuhr P 369 ; Reinhalten der

Spiegel PT 160

Spiritusheizlampe

Taschenlampe P 369 ;

· ·

-

--

---

B 75

für

T14; Verbalten gegenüber Gas- Lichibogen, unstabil . Zustand. T249

füllungen 14 Lichtquellen , Photometrie . T 249

Heizkörper P 327 ; elektr. P 299 Luftga-lampe

Heizung , Lüftung und

Anlagen

Henvorrichtung, Elektrische

Kessel .

. PT 342

P 175

elektrisch . -

P 210 (2 P.)

B 75: Metalldrahie f. Beleuchtungszwecke Taschenlampen Akkumulator PT326

P 210 P403 (5 Ref. ) ; Gasdichtes Titan, Pulver P14

Einschmelzen P116 P 342 Vatuumlampe, elektrische . P 175

PT 14 Metallfäden , Sinterungseinrichtung Vakuum mantel. Steigerung der iso-

P 75 P 24 ; Traggestell P 160 lierenden Wirkung . P 342

Metal glbhkörper. Halterung P 249 Wolframglühlampe P 160 P 249 ;

Metallmäntel auf Bogenlampenkohl . Zwischenglied P 75

P46 Wol'ramlampen, Abschätzen T 210

Molybdändrähte , gasdichtes Ein Zechenkoks . Heizversuche .

schmelzen in Quarzglas P 342 Zirkon, Pulver

.

•. 249

P 14·

Inver glühstrümpfe, Gewebe

P 99 Glühörper f. Hängeglühlicht P 326 Invertlampe für Wassergas P 46

Elektrische Lampe P 369 (4 Ref.) | G ü lampe P46 P210 ; elektr. P 14 Kachelofen, elektrische T 46

PT36 ; Federaufzugvorr P90; Fuß (2 Ref) P 46 (2 Ref. ) P116 P175 | Kälteindusrie und der Krieg T 315

fürtransportable PT249 ; Schirm- (2 Ref.) P 210 P 299 P 326 P 369; Kältekompressoren, Leistungsregler
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Verzieren . . . P 240 und bei dem Gießverfahren 56

Keramische Massen, trockene Auf- Na urgestein, Abnutzbarkeit 358

bereitg. P 381 ; Eckstücke aus Pflasterplatten, standsichere T 261

P 381; mit Lacktberrug PT 110: Platten, gemusterte T 26

Platten TI: Presse P147 : Portlandzemen' , Eigenschaften 343 :
Zusammensetzung

Prüfung 57 ; Verbesserung P 291

Portlandzementklinker, Bestand.

teile . 3.31

183

Glycern ersatz in der Keramik 309 Keramische Raumgestaltung T261

Großkammerofen, wärmetechnisch. Körper a. keram . Abfallscherben PII

Berechnung
. 291 Kohlenstoffsteme, Darst. P381 Portlandzementmörtel, Verhalten 57

•

-

·

masse .

18. Gase. Trockene Destillation. Teerprodukte.

•

•

·

·

-

·

·

•

-

•

•

Darstellung

•

P 76

P 16Zementdrehrohrofen

Zementfußböden, Verheas. v.. P 358

Zementge; ens¹ände, Mustern T 261

Zement ndustrie , Mitwirkung des

Chemikers . 109

Zementmörtel, Schwindung .261

Zementr nnstein Haltbarkeit T 16

Ziegel. Berliner 309 ; Gabel zum

Betördern PT21 ; na'urrote P216;

hohle Strangfalz-- P11 ; Um-

laden . PT 56

Ziegelpresse PII

Zirkonerde , strengflüssige Eigen.

. 109scha'ten

Zirkonoxyd, Gegenstände aus

P 406; als Trübungsmittel . 147

·

-

Seite 7 17 39 65 77 102 117 137 152 167 188 217 241 262 28+ 322 349 372 392 396 414.

Abfallschwefelsäure, Aufarheiten d . Gas , Abgahe P 188 ; Ableitg aus | Gasindustrie, Schweizer T65 Kohlenstoffdisulfid, Entfernung aus | Steinkohlenteerindust.i.Amer. T 349

- bei der Benzolfabrikation P 18 wagerecht. Retorten P 322: Ah- Gasleitung. Absperrwassertopf P65 Koblen, as 349 Stickstoff , Darst. P 188 ; Handels-

P 39 P217 sorption von durch Flüssig. Gasre piger, Wasserverstäuber P 284 Kohlenwasserstoffe , Spaltung von monopol T262

Abwärme, Gew. i. Gaswerken 322 keiten P 7; Poröse Füllmasse zur Gusretorte. Entleerungsvorr. P 39 leichten P183 Stickstoffindustrie, Bedeutg. T 241

Acetylen. Poröse Füllmasse z. Auf- Auf-peicherg. P 152 ; Ausscheiden Gasretortenöfen, Wärmeausnutzung Kosofengas , Fernversorgg. T 241 Stickstoffprobl m n. d. Kriege T349

speicherung von — . P152 von Beimenggn. P 262 : Ausstellg. P 349 Kobs ückstand b.d Ruffabrik. P414 Teer T242 ; fraktioniertes Auffang.

Ammemak, Darst. P7 P18 P 137 in München T65 T349 T 372 Gastechnik, Handbuch . B 65 Küchenbaile, Trocknung in Gas- 241: Darstell. P 18 ; Destillation

P 166 P 167 ; Rückführen in den T414; Meßgeräte f. Druck T414; Gaswascher. Einbau P 349 anstaben . .284 P 262; Destill i . Gaswerk Nürn-

Ganirom . P372 Elektr. Reinigg P62: Fortschr. Gaswerk i. BurapestT349 392T414 ; Leuchtgas. Reinigen von Schwefel- herg 322 : Verdampfungsar parat

Ammoniumchlorid. Darst. P 241 i. d. Verein Staaten T 137 : Auto- Hebeeinrichtungen 392 ; Kohlen- koblenstoff 414 ; Reinigung von P 241 ; Verwdg. . Wegebau 262

Ammonium ulfat.Sättigungsgefäß P7 mat. Messg. d. Zus P 137; Misch- lagerung . 372 Schwefelwasserstoff u. Ammoniak Te er destillation, Vertüten d. Koks-

Argon-Stickstoffmischgn . , Zus T. 62 vorr. P7; Reiniger P 102 : Reinigg Gaswerksbetrieb im Kriege T 306 PI17: Technologie d. B 77 bildung P262

Benzol , Auswaschg. aus Koksofen- P322 P396; aus bituminönem Generatorgas. Darst. P 392 Luft, Zerlegung P372 Teeröle, hem. Bestandteile . 77

gasen P117; - aus Leuchtgas414 Schiefer, Reinigg. P 349 ; Schleu- Hartholz , Ausbeute an Produkten Luft-Ammoniakgemische Explosibi- Teerstrahlapparat P284

Benzolwascher, Einbau P 349 derwacher für P 18 ; Trenng. Dest. P 372

Blaugas 396 77: Trenng. von verflüssigbaren T 349

Ble füllung.Entfern.ausMuffenP 396 P152 ( 2 P.): Verbrauchsanzeiger

Brikettierung, Anlage im Gaswerk PT 102 ; Verflüssigung

Nürnberg . . 322 Trennung . P217

Calcium, Das metall. --u. seine An- Gasanalytischer Apparet P 17 P 167

wendg. i. d Gasanalyse . B7 Garatmosphäre, nich oxydier. P 167

Carbid, Berchickungsvorr. P 217 Gasbehälter P 152 ; Abdichten der

Cartolöl, Darst. 117 (2 Ref.) Glocken P117 : Dichtung für

Desintegratorgaswascher P 217 Kolbendeckel P152 ; Wieder-

Destillationsöfen, Befördern v. Kohle instandsetzung P 18

und Koks PI17 Gasdruckfernzünder, Ausgleichvorr.

• ·

.

·

·

•

·

·

•

nd

.102 Gasdruckregler, Membranbefestigg.

---

· •

7 lität

•

bei der 241 Tiefkühlen

Heizgase. Reinigg v. Schwefelwasser- Luftverflüssigungsanlagen , Sicher- Toluol. Gew. aus Gas .

stoff u Ammoniak 117 heitsvorkehrungen für T 349 Vakuumkanne f. fl sig. Gase P414

Heizung problem n. d. Kriege T 349 Mischvorrichtung für Gase . P7 Vakuumtrer, gesättigte Kohlen-
Hos, Dist. PT 18 ; Destillation Naph halin.Löslichk.i.Ammoniak322 wasserstoffe T 102

in Amerika 77 Nebenprodukte. Darst. d. - d . Dest. Verbundofen, Wirtschaftlichkeit 414

Holzga , Herst. in der Gasanstalt v. Koble, Holz, Teer u. dgl. P 65 ; Verdampfungswärmen. Ableitung d.

Helsingfors T 349 Darst. v. aus Gasen P 167 Gesetz d. korrespondierend. T349

Ichthyolöle, chem. Bestandteile 77 Ozondarstellung P 102; Darst. aus Vertikalöfen in Gaswerken . 372

Kohle . Darst. reiner P 188 ; Ver- Luft .. P7 Vertikalofenbetrieb, Leistung . 372

deutschensorgung der Gas- Reinigerhausbetrieb , chemische Wassergas, Darst. P 138

werke T 65 Kontrolle . 241 Wassergaserzeuger, Betrieb P 137

P 102 Wasserga generator P 392

Wasserstoff, Darst. P7 P17 P 39

T65 P102 P 152 P 188 (2 Ref.)

P284 P 322 P 349 P 392 P 396

(2 Ref) T414; Best. i. Gasgemen-

gen 17; Darstell. reinen kompri-

mierten T 65

· ·

• P 39

PT 7

Wiedergew.

Dolomit, Bedeutung für d. Kohlen- P372 Kohlendestillationsanlagen. Führung Rohnaphthalin, Reinigen

säureindustrie der Gase in den Rohrleitungen Ruß, Day st..

Elektrischer Strom, Erzeugg. durch P117 P102 P 152 , Sauerstoff, Generator

Temperaturunterschiede T 349 Gaserzeuger , Lade- u. Entladevor- Kohlenoxyd, Absorption aus Gas- Schwefelwasserstoff,

Elektrolytische Zersetzungszelle P 17 richtung P 284 gemischen P17; Beseitigung aus aus Gasen PI07

Enistanbung kammern, Rütteln der Gasfeuerstätten .372 Gasgemischen P 65 Schwelofen . P 372

Roststäbe . P284 Ga filterschlauch Kohlensäuregas, Gewicht .396 Staubförmige Beimengungen, Aus-

Flüssige Gase, Vakuumgefaß P284 Gashauptleitungsrobre, Absperr- Kohlenstoff, bei der Vergasung sich scheidungen aus Gasen . P65 Wasserstoffgas, Darst. P 152 (2 P.);

Flüssige Luft, Destillation . .414 vorrichtung
bildende Verb. 117 Staubsammler, Entleerungsvorr. P18 | Erzeuger . P 137

aus - ·

•

·

-

•

·

P241

T372

19. Mineralöl. Asphalt. Sprengstoffe. Zündwaren.

· ·

Seite 3 79 118 194 242 285 319 359 373 423 431.

P3 P242 Erdölab'älle, Verwertg.

· · • •

·

-

•

·

•

·

•

319

P 194

Flüssige - 3 ; Umwandlg. schwer-

flüchtig.i.leichtflücht. P319 (2 Ref.)

Koblenwasserste fige mische , Best.

aromatischer Bestandteile 285

•

Abfallschwefelsäure , Schwefelsäure Detonator, neuer T 359 Gasolin, Darst.. 118

P 285 Dumdumgeschosse 194 Erdölfelder i. Calgary-Alberta T 431 Gasolindampf, Entzündung in Ge-

Asphalt. Prüfg. 242 ; Unterscheidg. Erdgas T319; Tiefbohrg.i Ung . T423 Mexkos T 423 423 mischen mit Luft

von Natur- u. Kunst-- 319 Erdöl, Geologie der argentinischen Erdölindustrie, österr.-ungar. T423; Geschoßkörper. Darst.

Asphalthasen aus Roböl P 194 Österr..Ung.- lagerstätten 3 ; Beziehungen z. im Kriege 3 Geschützrohre, Wiederdarst. P 194 Kreosotöldestillationsflaschen, Ther-

Aspha'tindustrie , Mitwirkung des Steinkoble 3; Colorimeter 423 ; Erdölrückstände,Physikalisch.Eigen- Gesteinsprengen , Einrichtung für mometer in T242

Chemikers TI18 Derivate T319; Destill. 118 ; 118 Wasser besatz z. - PI18 Mineralöl, Dest. 3 ; Verbessern hoch-

P 359 Destilliervorr. P 373; Entfärben Gewehrpatronen, russische . 319 siedend. T319; Zersets. 423

423 u. Geru hlosmach . P319; Förderg. 431 Granaten, Füllung

in Kalifornien 423 ; Genesis 423 Erdölwissenschaft,Bezeichn.3(2 Ref.) Initialzündung

(2 Ref. ) ; Eigenschaften des kali- Explosivstoffe,Detonationsgeschwin- Kautsch uk i.d Sprengstoffabrik.T242 Naphtha, Dest. 285 ; - aus Torf 285

fornischen 423 ; feste Koblen- digkeit

wasserstoffe 373 ; Vorkommen in Fettsäure

Asphalimastix, Darst.

Asphalöle, amerikanische

Benzin, Darst. u. Beschaffenh. B 194 ;

Gew ausErdöl 423 ; Reinigg. P319

Berzol, Gew. aus Erdöl 423

Bitumen, Lager v. Sidi Messaoud 3

Brennstoffe für Feuerzeuge P 194 ;

Alüssige P319

Ceresin, feste Kohlenwasserstoffe

des-

· •

373

•achaften

Ercölvorkommen an der persisch-

türkischen Grenze •

•

· P3 Kerosen, Darst..

• • 3

Südostn ähren 3; Destillieren v. Feuerwerkskörper, Darst.. P319

rohem P 319 ; über Rotpetroleum Feuerzeug, Pyrophores P79 T 359

T242; Technologie B 79 ; Vor- Gasgemische, Explodierbarkeit 319

kommen in Texas 423 Gasöle, Physikalische Konstant. 319 |

• • P423 Mineralölanalyse T 79 T18 T 194

P 79 Mineralölindustrie . T79 T118

· 118

Kerzenlunte f. pyrophor. Zünd . P 194

Koblenwasserstoffe, Abscheiden von

-aus -gemischen P 359 ; aro-

matische - im Krack-Petroleum

Naturgas i. Amerika u. Deutschland

T 359; in Süd ußland 285 ; in

Siebenhürgen 423 ; Trennung der

Bestandteile 373 ; Zussizg. 319;

Zustand des . 118

T 242; Entschwefelung P 118 ; Öl, Darst. aus bitum. Schiefer P79
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Ölfelder, Schutz gegen

infiltration

Olgas, Bereitung

Oklahomafeld, Entwicklung

Seite Beite Seite

Wasser- Pyrophores Feuerzeug P423 (2 Ref.) Sprengladungen, Zündverf.

T319 Pyrophore Zünder . P118 Sprengmittel, Brisans. 194; Meß

methoden

.

.359 Rauchentwickler f. Geschosse . P 3

3 Rektifikation, Kontinuität . .431

Paraffin, feat. Kohlenwasserstoff . 373; Schießmittel, Meßmethoden .373

Reinigung P 79 Schießwolle, Schwemmvorr. PII8 ,

Petrolparaffin, Schwitzen d. 285 Schwefelsäure, Wiedergewinng. aus

Pulver, rauchlose u. atabile P 194 Abfall-

--

P285

P49

P4 Aromat.Sulfosäuren,AlkalisalzeP+ 15

Alkaliaceton, Darstellung P4 P271 Arsenobenzolderivate, stickstoff-

•

Seite

--

·

-

Beite

· P 79

P 79

Feuerschutz-

P242 Sprengstoffindustr.,Vakuumapp. 285 Zünder, Füllungen

Steinkohle , Beziehg. z. Erdöl 3 Zündhölzer , Ersatz P 194; Herst.

Teerole, Destillieren P 373 P 2+2; Masse f. — P242 (3R·f) ;

To : f, Deat., Nebenprodukte .285 Wasserdichte

Trinitrotoluol .285 Zündholzmaschinen,

Vakuummischmaschine für Spreng- Vorrichtung

P431 Züadsarz, explosibler

194 Zündschnur-Zündpulver

373

Sprengstoffe, Darat. P3 (2 Ref, P79

(2Ref. ) P118 (2 Ref.) P194 P242

(5 Ref.) P 359 (3 Ref.) P 431 ; De-

tonieren 431 ; i . Kugelform P373 ;

Bedarf in Rußland 285

20. Organische Präparate.

• •

stoffe • •

Vaselin, Einw. v. Schwefel auf-

•

--

•

•

P373

• P3

PJ9

Seite 4 49 125 177 271 332 415 432.

Acetaldehyd aus Acetylen P177 | Anthrachinonreibe, Chlorderivate Dioxybernsteinsäure, Darst. PT271 Milchsäure, reine P 415 , Paraffine. dihalogenierte . P432

P 271 (3 Ref) P272;Mercaptan.P177 ;Unters.B49 Essigsäure aus Acetaldehyd P415; Mononitrocarbazole P415 Phenole, Darst. einwertiger P4 ; Kon-

Acetylen, Aufnahme in katalytisch. Aromatische Aminonitroverbindung, Darstellung PT 271 P271 P 432 Naphthol , Kondensationsprodukt den-ationsprod a.-- P432(2Ref);

Prozessen P 177 ; Halogenwasser- Darst. Essigsäureanhydrid, Darst. .415 aus P272 P 332 Kondensationsprodukt und Form-

stoffadditionsprodukt Formaldehydlösung . P49 Natriumaceton, Darst. P 49 aldehyd 49 ; syatuetisch. - T 272

Glykokoll, Trennung v. organisch. Nicotinlösungen,KonzentrierenP125 Phenylchinolin - 4 - carbonsäure,

Vernindungen P415 Nitrile, Darst. P 271 AminoJerivate der P 49

Athylaminogruppe Glyoxylsäure. Darst. Phosphorverbindungen, organ. PT 4

P415 Harnstoffe. Darst. P125

PT4 Bromoxyanthrachinone, Darst. P332 Isopropenylacetylen, Darst. P 125 Nitroamineprim aromat Amine P272 Pikrinsäure, Darst.. T272 272

Aminoanthrachinone. Darst. v. ß.. Butylalkonol P 125 Joddioxypropan, Darst. P203 P271 | 3 -Nitro-2-aminoanthrachinon, Darst. Pyrıdıncarbonsäuren, Darst. P432

49 Kaliumaceton, Darst.

Altal ketone, Darst. P 49 baltige

P4 Benzimidazole ,

enthaltende

Alkohole. ungesättigte .

Aluminiumăthylat, Dest. P4 P 332

Ameisensäure, Darst. ·

P49; Formaldehydkondensations- Chinolinderivate. Darst.

prod. d. 2− . P4 Chloran brachinon

Aminoanthrachinoncarbonsäuren, o-Chlortoluol. Darst.

Darst.. •

•

· •

•

• •

P 415

P 332 Chlortoluol-p-sulfosäure , Darstell.

Aminoanthrachinonsulfosäuren.

Darst..

von -- ·

P332 Cholin . Salze

•

• ·

·Cyanchin line, arylierte

Diaminodiarylketone

Diaminodiaryl hioketone ,

stituierte 4,4'- — .

Dibromtoluy benzoesăure ,

wandlungsprod te

•

·

·

----

-
•

•

• Darat..

PT 271 Nuroalkylaminoanthrachinone,

P 432 P272 Phtbaleine, selenhaltige

P 49• •

•P 177 Kataly ator

P415 Kohlenhydratphosphor▪äuree-ter.

Dara'ellung P 271 PT 415

.P4 Kohlenwasserstoffe , Darst. P332 ;

P125 flüssige aromat. aus Koblen-

P 44 stoff P 177; Oxvaltylderiv. P 125;

P4 Oxy sopropylderivate P271

N-sub- Kondensationsprodukte , wasser-

P4 Jö -liche PT 272

Lecithin , von Bitterstoffen voll-

kommen freies

•

•

Um-

P415

Aminocarbazolmonosulfosäure P177

Aminonaphthalinmonosulfosäuren,

Kondensat.-Prod. m. Formald hyd

P 272 P 332

Ammoniak, Verbindungen mit

Kohlensäure P271

Ant rachinon, Darstellung P272 ; Dichloranthracenhexachlorid P 177 Metallverbindungen, organ.

schwefelhaltig. Derivate . B49 Dihalogenanthracenmonosulfosäure Methan, Chlorieren v. — .

Anthrachinonderivate, Kenn'n. B 49 3-Methylbut nol . Darst.

Methylchlorid aus Methan

P 177 Metby.cumarone, Darst.

•

Darst.. P 272

Anthrachinondisulfide, Darst. P 2 2 Dihydro- I 2,2'I '- anthrachinonaz n .

Anthrachinonmercaptan, Darst. P272 Chlorderivate .

·

PI25 Quecksilberchloramidoglycerin-

P271 Nitroverbindgn , Redukt. aromat. P4 verbindungen, Darst. . P 332

Organ. Basen, N-Akylderivate P 177 Robglycerin, Kouden-ieren P 4

Organ. Carbonsauren, Anhy ride P 4 | Său eanhydride, organische PT271

Organ Säuren, Anhydride PT4 P432 Schweflige Säure, Salze emnes orga-

Organ. Stoffe, Sole aus . P 415 nischen Derivates der P125

Oxalsäure, Darst. P49 PT271 Terpene , Kondensationspro ›ukt

Oxindol -p -sulfosaures Natrium,
aromat. Amine mit - P 272

Darst.. P4 Tetrachlorbenzalchlorid Dars .P125

Oxyarylcarbonsäurearylide, Carbon- Toluol, Bildung 43 ; Colorieren P+9

Baure der P 177 Trichloran hracen, Darst.. P 272

P271 Oxynapthalin-3 -carbonsäure , Aryl- Tichlorbutyisi obol, Ester . P 4

P 271 amide der P49 Trinnrobenzol , das

1,2,3--

- ·

•

-

1P432 Oxynaphthoesǎure , Arylamide

· benachbarte

· .415

• P 177 der

PT 271

P415· •

T415 Trinit o oluol

Ory r arylmethancarbonsäure . Dar- Weinsteinrahm , Darst.

stellung P 125 Xantuinreihe, acidylderiv.d.— P 177

• .415

T332

21. Zucker. Stärke.

Seite 32 80 95 110 153 168 195 263

Dextrin.

Auslaugegefäß Philipps

Bagasse, Faserbest. T 375 ; Ö´en in

Java T 195 ; Verbrenng. T80 275

Betriebsbeamte, Fortbildg. T 263

Blezucker, Einfluß bei der Rüben-

digestion . •

•

•

•

. • •

·

·

•

80

80

--

·

275 310 327 374 397.

· ·

·

-

· ·

-

-

•

·

80•

• Ti

32•

. 168

-

-

ןמ

•

-

Abwasser, Reinigung der Zucker- | Glucose, Absorption durch Knochen- Pyknometer . 327 Saftalkalität b. d. Saturation .3741 Zuckeravalyse, Genauigkeit . 80

fabriks- T 32 374 kohle 310 Raffinerie, Ladevorr. einer T398 Sandschnellfilter, Dabez-Bollmano Zuckerarton, Einw. vou Alkali- und

Ahornzucker in Kanada .. 275 Inversion mittels verfüss. Hefe 168 Ralfinose . Best 80 263 327 T397 397 THIO Erdalkalicy.niden .1.5

Alkohol i . Frankr. 374 : aus Kolonial- Inversions-Konstante 80 Refraktrometer 327 Saturation. fraktionierte 32 80 11 Zuckertabrikabwässer, Reinigg. 374

prod. T 275: aus Rohrzucker 153 Inversionspolarisation . 32 110 Rohrsaft, Dichte T 168 310; Geschwindigkeit . 1 Zucker ab iken, chiem.Kouts. T 3 8;

Ammoniak als Nebenprod.d. Zucker- Invertin, Anwendg. 397 ; Bereitung Rohrwalzen . T 195 Sa urationsapparat . T 348 Dru klumpumpen in T3-8;

fabrikation
95 T 275; Vorkommen in Kolonial- Rohrzucker, Bestimmung 263 ; Dar- Scheidesa t, Fitration in Kolonial

in Ostindien . . T95 310

Antriebsmaschinen T 95 zuckern 397 ; Best. i. d . Rube 80 ; stellung P275 ; Ausdehnung der zucker abrikation 398 (2Ref) Zuckerindustrie, belgische T32 ;

Ausbeute, Formeln T 327 374 zur Zuckerbest. . 168 --Industrie 327 375; spezi- Schlamm. Abschleudern britische 263 in Kanata T 398;

(2 Ref.) 397 Invertin-Milch ische Drehung 310 ; Unterschei- Schmiermittel , Sparen . Mitwirkung des Chemikers

110 Invertin-Syrup dung von Rübenzucker . 168 Schni zel, Wasserbest.. T110; in Kuba T310 T 327

Invertzucker, Best. 275 ; Untersuch. Rohrzuckerfabriken, elektrisch . Be Schwefelofen nach Descamp .275 375 ; in. den englischen Kolo-

263; Zers. durch Alkalien . 110 tri-b T 398 ; Saf reinheit .374 Sirup, Wa-sergehalt nien 15 ; Frankreicus 195; in

Kartoffeln, Stärkemehlgehalt . 153 Rohsaft, Fabrikat. T95 ; Kalken 263 Starke T 275 ; Behandlung P80; Guadeloupe T 153 375; auf

Klärteichschlamm, Verwertg. P 95 Rohzucker. Bac. lavanıformans i chem. Verhalten T 327 : Phosphor Haw.it T 32 T153 T275; in

80 Knochenkohle, Entfärbungskra't 310 T327 Zusammen.etzung . 310 său e in der - 310; aus stärke. Java T95 T310 T327 ; Kon-

Kondensator in Zuckerfabr. T 153 Rüben, Analyse 327 : Anbau, Sicherg. halt.Rohstoffen P 275 ; Umwandlg trolle 32 ; u. d. Krieg 95 ; in

Kupfermethode, Best.
.347 397 ; Entladg . T80; Ent adg, nach du ch Chlorwasserst ff.a 10 : Louisiana 398; Mauritius

Kupferoxydul, Messung .263 Fölsche T 398 : Kost. 95 ; Mark- Verwertg. in der Industrie T 145 T 153 375 ; a if den Philippinen

I ǎvulose, Darst. P 153 gehalt 168 : Trockng. 195 ; Ver- Stärkekörner, Spaltenbildung . 3 T 22; In Polea T 398; auf

Mais, Mitwirkg. des Chemikers in wertg. 275 ; reduz. Zuck. 1. — 275 Särkes rup, Fabrication T 327 Portoriko . T32

der Industrie T110 Rübenrohmelasse al-Nahrungsm.327 Stärkezucker, Fabrikation . T 327 Zuckerkochpfannen, Leistgn. T 3-8

Melassen, Analys, mitt. Invertase 168; Rubenrobsäfie, Kalken , P 95 Vakuen. Kontrollapp. 1ür T 32 Zuckerraffinerien, Staunexplos. 263

Berechng. der erzeugten Menge Rubensaft Darst. 37+ Verdampfung unter Druck . 263 Zuckerrohr und Zucker 1. Brasilien

T 195;T68; Bewertg. 168 ; Erklärung Rüb -nsaponin. Unschädlicht. . 3 4 Weißzucker nach Sandmann 95 ; und Zucker in Mexiko

d. Bildg. 310 ; aus bulgarisch. Rübenschnitzel, Trockenanl. PT275 Portoriko . T 195; Mahlen . 80

Zuckeriabrik. T 168 ; Entsuckerg. Rubenzucker, Unterscheidung von Zuckerrohrmüul T310; ArbeitT398

durch Kalk mittels Elution T168; Robrucker 168 Zckerrohrwachs in Na al T 80

Erzeugg , Berechng, der 273; Rübenzu kerindustrie , Fortschrine Zuckerrübe, Geruchsstoffe der 263 ,

Verarbeitg. auf Futtereiweiß 80 T 275 T310 ; französische, Zu- Schleimiăule 397 (2 Ref); Trock-

Melib ose, Darst. T 347 kunft 397; Kohlenverbrauch T275; Dung 32

Mühlenwalzen für Zuckerrohr T 80 in Österr.-Ung. T 275 Zuckersäfte , Filter P 263 (2 Re' .) ;

Nacherzeugnisse, Verk» ufv.— T398 Saccharan, Farbentiefe . T310 Kalkbes', 374 ; Saturieren P 95 ;

Natriumhydrosulfit, Darst. 195 Sack-tapelmaach,, Dinglingers T 168
Schwefela 80

.275 Nichtruckerstoffe, Best. i. Scheide- Sa't, Religg m. gering. Kalkmeng. Zuckersteuer, Ergebnis in Österr.-

374 schlamm 80 T32 153 ; aus verdorbenen Rüb. Ungarn T 32

T398 Papier aus Zuckerrohrbagasse 275 275; Vorwärmer u. Erhitzer T95; Zuckertechnik 310; Fördergn. 168

.310 Pflanzenschnitte, Auslaugung PT 95 Vorwärmer, Kelvin-- . T 32 374 Zuckerwaren, Darst. PT 95

Calciumsulfit, Löslichkeit i. Wasser

und Zuckerlö⚫ungen . 397

Cellulose, Überfübren i. vergårbare

Kohlehydrate . P 275

Chem. Kontrolle i Java T 195 T327

Clerget-Verfahren, Feblergiesle 1:68

Dextr . T 275

Dach

T 275

Diffusion , Erfolge T 168;

Naudet

Dreiwalzenmühle

•

-

·

. PT 310

-

.275

.39
8

. 168

. 153

En färbungskohle, Einfluß

Entfärbung pulver .

Enzyme, Zuckerbest. mit

Ersitullmassen. Verarbeitg,

Filterkies, Waschverfahren T 80

Filterpresse P263 ; Kelly T 195 :Ver-

besserg. T275; f. Zuckersäfte P398

Flilterschlamm , Gummi- u. Pekon-

bestimmung

Fucosan, Vorkommen

Füllmassen, Entschäumen

Galacto-Biose

Aceton, Darst.

•

·

--

-

•

―

•

P223 Alkoholische Gärung, Reduktion

Åthylalkohol, Darst. P 153 ; Dar⚫t.

aus Holzabfall ·

·

•

·

--

•

•

22. Gärungsgewerbe.

Seite 49 153 223 399.

Brauerei-Industrie , Mitwirkung des

B 49 Chemikers T 153 ; Dampf oder

T50 Anstrichfarben f. Keltergefäße T223 Elektrizität T 399 ; Flüssigkeits-

Aktiengesellschaft Etbyl, schwed. Apfelweinessig
153 ber älter T 399

Patent der T 399 Biere, alkoholarme . P 153 Brauverfahren T 399

Alkohol aus Apfeln T 153 ; Darst. a. Bierbereitung, Grundlagen

Alkohol-Wassergemischen PT 49 ; Bierbrauerei

Darst. P223: Brlig. aus Holz 50 ;

Holz- und Strohverwertung_223;

aus Kak uspflanzen

--- •

-

•

•

•

-

398

Xvlose, Tet acetate T 397

Zentralfabrik in Antigua T 195

Zentrifugen. Kraftverbrauch 32 80 9

Zucker, Best . mittels Enzymen 168 :

Best. mit laverun O ( 3 Ref. ) 195 :

Erhöhg . d. Erzeugg. 374 (2 Ref.):

in Frankreich 374 ; Kocharbeit

398; Best. i. Kondenswasser T398

im Krieg T 195 ; Lagerung in

Schleudertrommela 374 ; Gew.

aus Melasse 374 ; reduzierend-

374; Schleudern .

---

-

•

• ·

•

• 133 -•

T399 Brauwasser, Verbesserung . PT 50

B 50 Essigbildner, Säuerungsverlauf 399;

in setr Sterilisation . 153 Maischen, Sterilisation

.153 Essigfabriken. Näbrmittel .399 Malz, stärkebildendes Enzym . 50

T 399 Futter. Holz- u. Strohverwertg. 223 | Mineralwasserappar., Entlüftg . T 39

Futteriüben, Verarbeitung in der Palmgeist, Darstellung von aroma

223
Spiritusindustrie .

reichem

Gärung, saure

Gärungsgewerbe, Fortschritte

Glucose, Darst.

Hartspiri'us .

Hefe, haltbare getrocknete

Kartoffeln , Verarbeitung in

fabriken

•

P 49 Rohzucker, Verarb. i. Brennereien 49

T 153 schlammstärke, Verwertung in der

P 153 trennerei . . .223

T 223 Spirituosen, Reifen P223

P 349 Spiritusindustrie i. Jahre 1914 T99

Hefe Spirituspräparateindustrie 1. J. 1914

3སཔ ། T 399

P49

Bierhefe, lebensfähige Zellen

alter

P223 Branntwein, Trübungen

Alkoholfabrikation , Destillations- Branntweindarstellung, Roggen-

rückstände • P50 mals sur -

P 50 S Arkematerialien. Verzuckerg. P153

Steinzeugfilter, Behandlung P223

Wein, Saurerückgang bei Pfalz- 50

Weinindustrie , Mitwirkung des

Chemikers T153



22
1916

REPERTORIUM DER CHEMIKER-ZEITUNG.

• •

Seite

Bakterienbaute zur Kunstlederherst.

P252

Blössen, Abatoß. d. Narbens P 50

Chromgerbg , Wirkg. v. Oxysäur. 311

Dichtungsmaterial , Darst. P 15+

Felle, En fleis hen . P 154

Fische, Verarbeitung P 349

Fischhaute, Sämischgerhen P 350

Gelatine, Aufteilg . P3II ; Darst. P31I

Gelatinegebnd. Korper, Reinig. P 350

Geremethoden

G- rbende Stoffe, Darst.

Gernereichemie .

Gerbetheorien

• ·

B 85

· P311

• •

•

T 85

B 85

·Abfallfette, Gewinng. T 253

Ab'allöle. Gew.. T253

Anfallpr dukte, Verarbeitung T 177

Alkali . Bat. in Seifen .. 339

Baumwollsaat T138 ; Produkte T253

270; Selbsterhi'zung T343 ; Stick-

8 off und Fett

Baumwollsamenölindustrie. Mit-

119

23. Tierische Stoffe. Gerberei. Leimsiederei.

·Gerhfaß . PT 154

Gerbmaterialien, Gerbsäuregeh. 154

Gerbstoff . Beat, 252 ; Kunst- 252 ;

Anwendg. künstl . T 350 ; Bedeutg.

kuna 1. 3 I ; Unterschdg, künstl. 85 ;

Nachw.i. d. Pflanz . 399; Prüfg. B 85

Gerntrommeln, Antrieb P311

Haute, Behang P 154 ; Umhänge-

vorr. P 349 ; Verarbeitg. P252

Holzleim . Darst. P 252

Kadaver. Dämpfen P85 ; Verarbeitg.

der Aufschlußprod. P 85

Kastanienholzex rakt 252

•

• •

Kunstleder, Darst. P 154 (2 Ref.)·

-

Seite 50 85 154 252 311 350 399.
Seite

Leder,Abschärfmasch . PT50PT 154; | Lederbitumen. Darat. P 350 (2 Ref.) Leimindust., Kolloidchem. 154 T350

Auszieh. v. Fett 252 ; Bearbeitgs.- Lederfabrikation. Mitwirkung des Milzbrandsporen, Abtötung

masch. P 311 ; Bildg. 399 ; Ent

fleischmasch . PT 39º ; Ersatzstoffe

T252 P252 P 50 ; Imprägn eren

u.Eintetten P2 2; Konservierungs-

mittel P 155 ; Batterienhäute

sur Kunst-fabr. P 252 ; Stanz-

masch. PT 22; Verzieren P 50.

Wasserdichtes u. farbbes ändiges

- P 50 ; Zerkleinerg., Einfluß auf

die Unters. . 252

-

Lederabfälle, Schuhabsätze aus

P 154; Verwertung •

-

•

•

.31
1

Chemik. T 154 ; Entwicklg . T311 ; Nickelhydroxyd z Gerbstoffbest. 311

Einfluß der Kalabwässer 350 ; Pedigrohr, S. h hohlen a. - P 154

Neutralfettverbot T252; Tätigkeit | Rohfelle, Abstoß. d. Narbens P 50

der Deutschen Versuchsanstalt für Scoagrinieren P 50

Lederindustrie
B 350 Schlachtabfälle , Verarbeitung der

Leder-paltmaschinen , Werkstück- Aufschließprod. P 85

walze P252 Sohlenleder, künstl. PT 50; Wider-

Lederstreifen, Spaltmasch. PT 252 atandsfähigmachen

Lederstücke, Umbieg. d . Ränd. P 350 Tannoide, Toxikologie

Leim, Aufteilg . P31 ; Darst. P311 ; Tierische Anfalle, Dämpfen

Umrechnungstabelle . 50 Tierleim, kal.flüssiger .

50 LeimgebendeKörper, Reinigg . P 350 | Walkfaß .

24. Öle. fette. Kerzen. Seifen.

·

119 |Ölsaaten, Unters.

Fettsäure, Geschichte der

P252

B 50

P 85

• T154

PT 154

P 334 Oxybehensäure aus Erucasăure 276 Seifenpräp. m. Rohrzuckerzus. I19

T138

Seite 32 51 119 138 177 253 276 339 343 432.

duktionskatalys. rngesättigt. — 51 ; | Knochenfett

Reinigung PSI P 177 ; Schmelz

punktbest. T339; Spaltung P253;

Trennen von tierischen u. pflanz

lichen T 339 ; Verseifung P 178

Fettfarben T 177

Fetthaltige Rückstände, Verarbeite .

in der Stearinfabrikation T 138

wirkung des Chemikers T119 | Fet industrie, syn hetisch .Verf. K119

Bienenwachs, Beurteilg. 32 ; Keon'n. | Fetikörper. Hydrogenisation T 253

51; Probenabme .

Bohner Ŏl

Buchec ernöl

Candelilla acha

• ·

•

33

T33

· · 51

B32 51

Carnaubawachs, Bleichungsverf. 51

• 51Cocosnußöl .

Coco.öl.

Coco seifen •

Cottonöl . •

T 253

T138

T 177

Cottenstearin · T 177

Emulsionen, Darst. P 177

276Faßseife. weiße .

Feite aus At wässern T 318 T359 ;

Analyse 276 T 339 ; Bleichen u .

Feitpflanzen .

•

. 119

Kolloidale Metalle für die

spaltung

Kunstseifenpulver. fettfreies

Lanolin. Fabrikation

Leimseiten

Leinöl, Jodzahl 32

prozeß

51 ; Trocken- Palmatiase, Entkernen

·T 253 Seifenrohstoffe, Ersatz . T 339

P138 Seifenstücke, Beschneiden und Ab-

kanten

·

-- .

339 Seifenmasse. Kühlmaschine P 119;

276 Kühlverfahren für P 432 (2 Ref.)

•
3.4 Oxysäuren, Kenntnis · •

T 138 T 253 Palmitinsäure, sulfierte .

T 138 Paimkernöl

•

276 Seifenpulver, Fabrikation

P 177 P177 T 253 P 253

51•

•

•

·

51 Petroleumöl , Jodzahl

.39 Phaseo u vulgaris, Öl v.

32 51•

-
T 339 Sonnenblumenöl

P 32

T138

• • T 138 ; Stearinfabrikation T 138 ; Chemie

· T 339

P 138

-
T51 T138

• T 138

Esterase und

S earinometer Knorrs

Stearin Bure. sulfierte

• T1.9

· P 177

· T 343

• • T 177

Su fizellstoffablauge, Verwendung

zu Wa czwecken

•

. 276 Riegelseife T 138 ; Gefüllte

mit Kalilaugenzusatz T 138 ;

Leichtlösliche

• •

Welt .

wirkung

-der

T 339

Leinölsaure, Glyceride .

LiDoxyn, tüssiges

Mineralŏleife

Fettreiche Früchte , Unters. T 177 Mischtrommel

Fettsäuren, Darst gesättigter PT276; Mohnköpfe, Zerkleinerungsmaschine Ricinus»amen ,

Hydrierg. T253 P343 ; Oxydation für P43! Lipase

34 ; Reduktionskata yse unge- Na'ronseifeaus Ammoniakseife P 178 Rohstoffe, koloniale 32

aat gter 51 ; Best. in Seifen 2¯6; | Nickelborst als Ka'a y⚫ator 119 Rosensamen, fettes Öl . P 177 Talk i. d. Seifenfabrika ion 51 276

Verarbeitung . T138 Öle Bleichen u . Ratfinieron T 119 ; Schlachtabtälle , Verwertung T 343 Toiletteseifen, Fabrikat on TI 8

Fischfette. Verarbeitg. T 51 T 177 Härtung 1. Gegenwart v . Nickel Schmierfette, Unverseifbaren 1 Toiletteseitenfabrik, großte

Fischleberöl, Koblenwasserstoffe bo at 339: Hydrogenia er. T 253 Schmierseifen, Fabrikation T138 ;

T51 T 339 T 539 P 339 ; Industrie i . Frankr. aus Linoxyn

Geaam fett, verseifbar. T 276 T 343 T1: Jahresbericht T51 T119; Schwefelsäure, Ersatz in der Seifen-

Gheddawachs, Darst. 51 Oxydation 343 ; Reinigung P 51 fabrikation 51

Glycerin , Ausbeute 51 ; Best. 138 P 177: serok g sche Unters. 339 ; Seife T 119 ; Alkalibest. 339; Aus-

Glycerin meter knoris Spaltung P 253 ; polymerisierte, beuteberechng. 119 T 339 T3.3;

trockuende 343 ; Unters. minel® ausländische 32 178 : ohne Cocos-

des Arometers T319 ölfett ǎure T 253 : Einkauf und

Ölabrikation, Kontrolle T339 T 343 Verwendung T 33 : englische

Olf üc te , einheimische T2'6 Export 119; F.brikat. T339;

Ölhärtung 51 aus billigem Fett T343 ; Feit-

Ŏikulturen in den deutsch. Sc u'z- gehalt T 343 : Fettsäurebest. 276;

gemeten T51 französische T119 ; Galle in

Öll ef rode Pflanzen T 138 339 An- 119: Haushaltungs- — T119

T 339 T 343 Seifenblätter, Darst. T51

Se fentabr k . , Gründg ,Warne. T276

P 253 Seifenindustrie,Japanwachai.d.T339

• · ·

T 119•

T 330•

•

•

T 339

T 138

Raffinieren T'19 : g‹ härtete, Fest- Grundseifen .

stellung der Herkunft 276 ; voll | Japanwachs, Verhalten .

ständig gehärtete .76 ; Haung | Kaliternseife

T319 P339 ; Apparatur für die Kai auge, Verwdg. z Kernseife T119

Härtung T 343 ; Här ung mittels Kan baraerde , Bleichende Wirkung

Nickeloxyd. 26 (2 R. f .) ; Hydro- auf Öle . TI 8

lys ereu P 343: Industrie 1. Frank Kernseife , Kriegs- T119: Ver

reich T5 Jahresbericht T 51 seifungsmeth. T 119 ; Verwendg.

T119; Konsistente T19 ; aus von Kalilauge T119

Küchenahtall. 284; opisch-aktive

T119; Ranzigkeit T 253 ; Re-

·

T 51 T 138

hau

•

·

-

•

·

Kerzenfabrikation T 138 ; Chemie Ölpresse P253 ; hydraulische PT32 :

Pretplatte für

25. firnisse. Barze. Kautschuk.

· •

T253 Toiletteseifenfabrikation, Kriegs-

T 253

Tran, geruchlos gemachter T 334;

Gew. T33; Nachweis T158 ;

Verarbeitung . .T51 T177

Traubenkernöl

Trockenöle, Ersatz .

Varrenirappache Raktion für die

•

.276

P 253

Fett- und Seifenindustrie . 19

Wachsarten Jahresbericht T51 T119

Wachse, Schmelzpunkthest. T 339

Waschmittel 119 T 13 , T253 P432;
Sauerstoffbestimmung

. 276

Wijssche Jodlösung T32

Wollfett , Darst. der aliphatischen

und cyclischen Alkohole PT 32

•

Seite 33 III 148 218 232 280 332 424.

Abietinsäure

Automobilpneumatika

•

·

·

· ·

• •

·

·

•

·

·

•

818Dzen

Krotonhars

·

Kunstharz >Sirius<

Schwefelaus-

•

Massivreifen, Überlastung . T 280

Nuran line. Kondensationsprod. m.

Formaldehyd . T 148

T 148 T 218 T424

·

• T 424

-

· • T218

219•

T 148 'Gummihandschuhe, Prüfung 219 Kasaibezirk i . Belg. Kongo T218 Kautschukabfälle ,

Abzieholder, Hartgummi- u. Cellu- Gummihohlkö per
P219 RKatalysatoren 148 cheidung aus — P 332

loidartikel T219 Gummi asse, Streichmasch. f. P424 Kaugummi 218 Kautschukahnl. Massen, Unters. T280

Aldehydammoniak, Darst. P 148 Gummiplate. Zerteilen PT 219 Kautschuk T 218 ; Best . 28 ; in Kautschukart.Prod.aus Rohhaut P. 80 Ölfirnisse

Altgummi, Sortieren T 218 Gum 1schuhe, Lack T 232; Rei ar. Britisch - Guayana T 218 ; Darst. Kautschukmasse, Houlkörper P219 Parakautschuk, Zukunft

Asbestkautschuk, Ringe u. Bander T 280; Fabrikation, Gesch. T219 PI48; Darstellg. aus deutschen Kautschukschaum f. Ersa zghed. 424 | Phenolaldehydharze, öllösliche PHI

Pflanzen 111 ; aus einheimischen Kautschukstopfen . Fabrikat . T 280 Plantagenkautschuk, Aufbereitung

Euphorbiaceen 218 ; Ersa'z P 33 Kautschukwaren, Prüfg.im Bureau T424; gleichmäßiger .218

232 ; Gegenstände aus -ma⚫se ofstandards332; Technolog. BIll Plantagengummidarst.

P33 ; Harzgehalt 280; Jahresber. Kolophonium, amerikanisch T424 ; Plattendichtungen

1914 T18; Kultur auf Java Autoxydation 148 ; Enw. von Pneumatiks, Gebrauchsdauer T232

T232: Knetvorr. P 218 ; Koagu- Salpetersäure T111 ; Nebensub- Pneumat kdefekte T 219

lieren v. Rob- P 148 ; künstlich . T 280 T 332 Pneumatikersa z
T 280

P424; künstl. aus Isopren T III; T 280 Reifenmäntel, Vulkanisierapp. PT33

i. d. Militäraviatik T 218 ; als Er-

satz menschlicher Muskelgewebe

T218; Froduktion u. Verbrauch !

T 42 : Produktion in Brasilien

232; Produkt. auf d. malayischen

Halbinsel T 232 ; App. z. Prüfung

218 ; Dynamometer für Piü ung

T33 : Regenerieren P 148 ;

Eigenschaften v. reinem —· 232;

auf Sumatra T33; auf Untersee-

hoolen T 218 ; Verarbeitg. T 33 ;

Neues Prod v. vulkanisiert. 33:

Vulkanisa ion 424; Vulkanisation

von Gegenständen P 280 ; Welt-

produktion und -verbrauch 218

Farrader, Luftventile

332• •

• T 219

· · T 219

T 232 Gummivul anisierform n T 219

T 232 Gummiwalzen. Fabrikation T 219

Balata in Britisch-Guayana T218 ; Gummiwaren. Preßvergolden T 33

in Kautschukmi.chungen 33 Guttapercha T218 ; -Ersatz TIII

Bernstein TIII Hartgummi - Eatzstoffe T218

Celluloidartikel, Preßvergolden T 33 Hartgummiwaren, Auffrischung 232

Cumaronharz, Darat. P 424 Hartharze. künstliche T 148

Dracorubin als Reagens f. Lösungs- Hartkautschuk T 218 ; Biegen T 232
mittel

Harz, Gew. aus Baumstümpf. P424 ;

Darst aus Fu furol P 42+: In-

Falzdo envinge . ländische Produk on 148 T218:

Fichtenpech, Darst. T 424 f d. Lackfahr - kation T 332 : Gew.

Firnisse, Bezeichnung gekochtes i. Preußen T 280 T 332 ; Lösliche

Leinol T 148 ; Fabrikation 148 Kunst- 33

Galbanharz per-isches T 332 Harzkitte T 332

Goldachwefel. Unters. . III Harzmilch, Darst. P 424

Gummi, Großoritanniens Außen- Harzver braucher , Aussichten nach

bandel T 280; regenerie ter 424 : dem Kriege T 424

Verwenden v. regeneriert. T 280 Holzöl, Verarbeitung . 148

Gummit andweberei T 33 Hydrourushiol III ; Synthese III

T 424 Imobydrourushiol III

Gummigebiete in Sudamerika T 232 Isoliere Drähte, Normalien T 218

Gummifliesen als Bodenbelag T 232 | Japanlack, Hauptbestandteil 111

Gummi-Deckelriemen

· ·

•

· •

•

·

·

·

•

V. -

. 218 Riemen , Konservierungsmitt. T 33

Lacke T 332 ; Fabrikation 148 : aus Rohhaut, kautschuhartiges Produkt

Polymerisationsprod . P 218 ; aus aus-
•

·

P 280

33

T232

organisch. Vinylestern P 111 ; Wi Schaumbautschuk

ders and fähigkeit T 332 Schlauche

Latex, Behandlung .

Leinöl. austrockn. Eigenschaft. III

Leinölfruis T 148 T 218 280 T424

Leinöloxydation , Verwertung der

Ameisen- und Essigsäure .111

Linoleum, Behandlung T 280; ge-

T218 Schwefel, Bestimmung im Kaut-

achuk

•

. 232

Sikkat
ive

, Zusam
mense

tzung

T 332

Sterli
n

T 424

Telep
hon

, Abhän
gigk

. v. Kaut
schuk

T 218

T 280 Terpen
tinölv

erbrau
cher

, Aussic
hten

Luftki
sen

. Repara
tur T 219 Dach dem Kriege . . T 424

Manga
n

. Nach
w

. in Farbe
n

, Lacke
n
, Vulkan

isatio
n

, Beschl
eunige

r
148

Funis
sen

T 148 Wasser
kissen

, Repara
tur

. T 219

streutes - •

·

·

• •

26. Terpene. Ätherische Ole. Riechstofftechnik. Toilettenchemie.

Seite 52 154 219 355.

Acorus Calamus L., Öl von — 355 Cherry-Tooth Paste, Ersatz

Atherische Öle Best, in Alkohol 154 Cineol in Eucalyptusöl

355 ; Fortschritte T 154: terpen- Cumarin. Nachweis

u.se.qnterpenfrei T355;Tenng.d.

· • -

T 52 Harziges Holz, lösl. Bestandt. P 52 | Parfümeur, Vorschriftenbuch T 154 | Terpentin, Darst.i.Amer. T154; Extr..
219 Iacen e Cedar, Öl von 3-5 T 219

Appar PT 154 ; aus Holz P 52
355 Pfefferminze aus der Ukraine . 52 Terpentinöl, norwegisones .355 I opren aus -Pinen

Eucalyptus globulus, kaliforn Ö 52 Isopulegolphosphinsäure

Bestandteil P219; Verfälscbg.TI54 Geruchstoffe, Fixierungsmittel P 52 Jasmin Infusionen

Azulen, . 52 29 Geschmackstoffe, Fixierungsm. P 52 Koblenwasserstoff, blauer

Bir eorindenöl, Farbreaktionen 219 Haarfärben .

Blumendüne

• ·

•

-

. 355 Pfefferminzöl aus Brit. -Ostafrika 219 Terpentinölrückstände , Darstellung

T52 Riechstoffe , Fortschritte T154;

• 154

· trocknender Ŏle . P154
- in künstliche

T 52· ätherischen Ŏlen

TI 4 Vanilleextrakt, Säuregrad • .355

· 52 219 Sandkiefer. Oleoresin · T 154 Vetiveröl, indisches • . 52

T 154 Haarfarben •

Camphengruppe

Cassiaŏl, Bestandteile •

T 52 Koniferenholz, Entharzen

T219 Harz, Extraktionsapparat PT 154; Libocedrus decurrens, Ól v.

35.5 - aus Hols . P 52 Moschuswurselöl

·
• · 52

-
355 Solidago, flüchtige Ŏle · 52 Wintergrünöl, Farbreaktionen 219

B 52 Terpen i. finnischenTerpentin T 355 | Zahnreinigungsmittel P 52

•

P 21 Schimmel & Co. , Bericht . 52 219 Wermutöl, Wisconsiner



1916 23REPERTORIUM DER CHEMIKER-ZEITUNG.

Seite

Abfallaugen, mineral.Bestandt. PT58

Acetylcellulose, Formlinge P 316

Agavenblätter. Darst. v. Fasern P 96

Baumwolle, Einw. v. Mineralsäuren

96; mercerisierte 96 ; Schwächg.

durch Säuren u. Salze . .316

Baumwoll - Entkörnungs- Maschinen.

Walze . P96

Baumwollgewebe, Veredelg. PT 126 ;

wollahnl. Beschaffenheit . P 400

Baumwollstoff , Einfluß v. Chlor-

magnesium u. Chlorzınk 96 ; Ent-

schlichten . 96

P 351

161 243

Bind aden, Ersats

Brennessel'aser .

•

•

-- P 126

P316

. 243

243

Casein. plastische Stoffe aus

Caseinplatten, Vereinigung

Cellonia .

Cellonierung

CelluloidartigeMassen, Darst. PT316

Celluloidindustrie , Mitwirkung des

Chemikers T126

Celluloidwaren , schwer entzünd-

liche . T 126

Cellulose, Hydrolyse B 96 ; Schwefel-

Aure u.- 178 ; Trocknen P243 ;

Vorbereitung f. Spinnlösgn. P 95

Celluloseester, Darst. P 161

Chlorwasser, Darat.

•

·

• P 351

27. faserstoffe. Cellulose. Papier. Plastische Massen.

Seite 23 58 95 126 161 178 243 316 351 400

Selte

Gerba off a. Sulfi'zellstofflauge P161

Gespinat, Zerkleinern P96

Gespinst'asern , Netzbarkeit u. Un-

benetzbarkeit . T316

Gewebe, Behandlung P 58; Wärme-

durchlässigkeit T 400 ; Wider-

standsfähigkeit

.

•

·

Seite

•

•

23

P 316

T 178.

58

T 243

P23

-

•

Seite

•

Seite

P 58

· • T400

• · 58

.243

P126

T243•

• P 96

·

CyperusPapyrusL.,FasernPI26P178 Kochprobe, Entnahme aus Zellstoff. Pergamynpapier, Fettdichtigk. T400 Sulfitablauge, Verwertg. B 126 ; Ein-

ElastischeMassen, Darst. P 126 P316 kochern
P 96 Pinus palustris Mill , Länge der dampf. P 400 ; Unters.

Entlaugungsmaschine P96 Kochsäure, Unters. Holzfaser . T 126 Sulfitcellulosetabrikation , Nutzbar-

Fäden zum Ersatz von Hanf P 243 Kork, Trocknen Plastische Masse aus Faserstoffen u. machung der Abgase P161

Faserstoffe i. J 1915 T316 ; Bleichen Künstliche Produkte Bindemitteln P 23 P161 ; Form- Sulfitrochen, Ammoniakprobe 316 :

PT 58; Gew. in Deutschland 316 Mercerisiermethode presse P126; aus Hefe T 316; Zuckerbildung

Filterpapier , dichtende Wirkg. von Nesselfelder, Anlage
Knetvorrichtung . . P 126 Sulfitlaugen, Gärung

Salpetersäure 126; Härten . 58 Nitrierbaumwolle, Reinigen Po ster-Roßhaar,EigenschaftenT4 0 , Textilfaserstoffe, neue

Ganzzeugindustrie, Mitwirkung des Nitrocelluloseindustrie, Mitwirkung Rohwolle,Unterschied im Gewicht58 Textilgut, Reinigen

Chemikers T 126 des Chemikers T 126 Säuren , in der Textil-Veredelungs- Textilindust.,Mitwirkg.d.Chem. TI 26

Normalpapiere .
T400 Industrie angewandte 58 400 Textilpflanzen

Papier aus grünen Bananenstengeln Salpetersäure , dichtende Wirkung Textiloffe, Bleichen

126; Entwässern P161 ; marmor- auf Filterpapier . 126 Textilveredelungsbetriebe . T243

artig gemusterte P96 ; Trocknen Samtartiger Effekt auf glatten Ge- Textilwaren, Eigenschaften 58

P2+3; Unterkleidung aus— P243; weben P 96 Tonerdesulfat, Ersatzmittel .400

Wasserdichtmachen P161 Saugkasten P 400 Torf, Entwässern P16I

Papierbabnen , Befeuchtung beim Schafwolle. Eigenschaften . 316 Trockenfils f. d. Papierfabrikat. P243

Hanfersats P243 Verspinnen P351 ; Trocknen PI61 Schwefelnatrium, Darst. P23 Tuch, Entwässern

Hartgummiähnl. Massen aus Hefe 58 Papierindustrie , Mitwirkung des Schweflige Säure , Best. T 316 ; Vulkanisierte Faser .

Harz , Unschädlichmachung des Chemikers T 126 ; - und Ersatz- Wiedergew. aus Salfitlauge P 243 Wertpapiere, Vernichtung . P351

aus Holzcellulose P 243 stoffe .
T 178 Seide, chinesische u. japanische B 23 Wolle. Nachw. geschädigter . 316

Holz, Hydrolyse B 96; Noti.Deutsch- Papierstoff. Entfernen magnetischer Soda, Wiedergew. aus den Sulfat- Wolfaser, Zerstörung durch Stock-

land und Eogland . T 243 Körper P 178 ; Entwässerungs- cellulose-Endlaugen bakterien . 178

Holzstoff, Entwässern P161 : Sortier vorr. P400 ; Sortiervorrichtg. P126 Solidonia 243 Zellborn, CampherersatzmittelT 161

vorrichtung P 126 ; Trocknen Papierstoffgarne T316 Spinnstoffe i . J. 1915 T316 Zellstoffe, Kochung T 316 ; Sortier-

P243 ; für Wand- und Boden- Pappe, Entwässern P 161 ; Trocknen Stichelhaare . T 58 vorrichtung P126 ; Vließ P400

belag P 400
P 243 Strähngarn, Mercerisiermasch. P 243 Zellstoffablaugen,Eindampfen P 351

Kochlauge, Erhitzen außerhalb des Pappenbahnen, Trocknen P161 Sulfatzellstoffablaugen, Eindampfen Zellstoff kocher,ProbecntnahmeP351

Zellstoffkochers P58 Pergamentersatz, Fettdichtigk. T 400 P400 Zeugriemen, Darst. . . P 400

.

·

•

·

P 58

·

•

•

·

·

•

P 126

• P161

. .316

28. farbstoffe und Körperfarben.

Seite 34 86 162 220 286 323 356.

Acridinfarbstoffe •

P 220 •

P 34 P 286 Baumwollfarbstoffe, gelb bis braun. | Diketodihydrothionaphthen, Darst. | Gallocyaninreih.,Halogenderiv.P323 Polyazofarbstoffe, substantive P 162

Alizarin. Best. 286 ; Darst. P 286 schwefelhaltiger . P 286 Inigo, substituierter

Alkyloxy-nthrachinone , Substitut.- Beizer farbstoffe, acridonartige P6 Disazofarbstoffe P 86 P 162 (3 Ref.) Indigoblau, Oxydationsprod.

P 323 Benzylchloridsulfosäuren,Salze P286 P 220; sekundäre P 34 ; walkecht. Indigonde Farbstoffe

Anilinfarben , Absorption spektren Blei. Darst. eines für die Mennige-

darst. geeigneten · P2.0

Produkte .

T286 -

Anilin-Industrie v. Standpunkt des Bleisalze der Essigsäure

•

T 286 Bleiweiß, Versuche .

•

• PT 286

34•

•

·

•P 220 Bleiweiß- Oxydierkammern,Entleerg. Farbenmühlen

P 86 P 34 Farbennot in den V. St. A.

162 Farbensystem Ostwalds T323

162 Farblacke, Darst.

•

T 323

T356

•

•

·

• •

•

•

--

-

T323 Pyridinfarhstoffe. Kenntnis B 34

86 Pyronfarbstoff.,nachchromierb. P286

86 Schwefel, schädlicher in - farb-

grüne P 323 ; f. Wolle . P 34 Isatın 86 ; Darst. P 286 ; Konden- stoffen T 286

Entwicklerfarbstoffe, Darst. P323 sationsprod mit Resorcin P 162 Schwefelfarbstoffe, Darstellg. P 286

Farben 286 ; Prüf. mitt. Flammen- | Ionitrososulfazon P 34 (2 Ref.) P323 ; gelbe P286 (2 Ref. )

bogens T286 Körperfarben P 220 T 286 P 356 (2 Ref) ; schwarze, schăd-

T 323 Mennige T 34; für die --darat. ge- licher Schwefel in T 286

eignetes Blei . P220 Sulfinfarbstoffe , blaue der Car-

Mineralfarben B 86 bazolreibe

P 86 Monoazofarbstoffe beizenfärb. P86 ; Sulfurylındoxyl, Darst.

T 286 Farblackindustrie T 323 Daist. P 220 PT 220 , für Wolle Teerfarolacke, grüne

Darst. Farbstoffe 220 ; d . Acridinreihe P34 ; P 34 P 356 Teerfarbstoffe, Industrie

Best. 286; Industrie in Amerika Naphthalinreihe, Sulfochloride P286 Triarylmethanfarbstoffe , Darstellg.

T220 T 323 ; Lage T220; Präpar. Oxydisazofarbstoffe , chromierbare P286 P 323 ; lichtechte . P 86

i. trocken. od. Pastenform P 220 P323: nachchromierb. P162 P220 , Trisazofarbstoffe , Darstellg. P 286

Farbstoffentwurf, britischer T 356 Oxymonoazofarbstoffe P 220 P 323 (2 Ref.) P 323 ; grüne sub-

Farbstoffgeschäft T 220 Phenolblau T 86 stantive P 86

Farbstoff ösungen , Säuregrad und Phthaleinreihe, Farbstoffe P 162 Ultramarin, Darst. P323 ; Konst. 162

Alkaligehalt 323 Pigmentfarbstoffe

Farbtöne, Benennung

P 323

Fabrikanten

Anilinschwarz. Darst.

Anthracenfarbstoffe

Anthrachinonfarbstoffe, bas. P 162 ; Chromgelbe, Analyse

wasserlösl. grünstich. blaue P 34 Chromgrüne, Analyse

Anthrachinonküpenfarbatoffe, Darst. Dianisidinhlau

P323 P356 (3 Ref.) Dianthrachinonylendioxyde,

Anthrachinonreihe , schwefelhaltige

Kondensationsprod. P 356 ; stick- Diarylidobenzochinon, Darst. P286

stoffhaltige Kondensationsprod. Di- I -aryl-5-pyrazolonen
P 34

P162; Sulfosäure P34 ; Thiobarn- Dichlornitronaphthalin, Darst. P 286

stoffe der P 286 Dihydroanthrachinonazin, cblorecht.

ArylaminoanthrachinontarbstoffP34 Chlorderivat P 286

Azofarbstoff P 86 P 220 P 323 N - Dihydro- 1,2,1 ' ,2'- anthrachinon-

P 356 (3 Ref.) azin, Farbstoffe P 162

-

•

•

•

-

•

•

•

• • •

P 323

P 356•

T 323

T 34

• · •

· . 323 Pigmentteerfarbstoffe, rote

T 323 Woll arbstoffe PT 34 ; gelbe

T 323 Zinksulfat, Darst.

P 34

P 162

29. färberei. Anstriche. Imprägnierung. Klebemittel.

· •

· ·

Seite 12 19 40 66 86 103 127 155 179 184 224 244 287 296

P328; schwarze auf Wolle P 179;

Theorie 86 ; türkıschrotölähnliche

P 407

Fäulnis, Mittel zur Verhütung P 40

Farbenfirnishäutchen. Dämpfe aus

trocknenden

FarbenDamen

Farblacke

• • 328

-

328 360 375 382 407.

P87 T224 P 360 382 P407 ; | Mercerisation, Fortschritte

Handbuch d. Konservierg. B224; Metallputzcreme

-.

last , Schwankungen

T 155

T 127

Präparate für d. — konservierg. Militärtuch. Appretur T 287 ; Bruch-

P12;Verdicht.P224 ;Verzierg. P179 287

Holzsärge, Imprägnieren

Horn, Bearbeitung

Hutappretur

• •

·

P 287 Modellierfähig bleibende Masse P 66

-
T40 Natronseifen , Verbalten der aus

P 407 Sulforicinat hergestellten - 244

wasser Neutralfeite , Ersatz durch freie

Fettsäuren 40

Öle, Ersatz durch freie Fettsäure 40

Ölfarben, Darst. P 407

· T 155 ·

P 155 Ölgemälde, Feststellung von Über-

wasserdichte malungen .

P184 Ölkitt. Darst.•

Abziehbilder, prägbare P 328 Diastasepräparate P 287

Atzarparat P 66 Dichtungsmittel . P 66

Atzdeckungen für Glasätzgn. P 224 Dichtungsplatte aus einzelnen zu-

Atzen mit Chromfarben gefärbter sammengeklebt. Schichten P 103

War. P 296; gestickt. Spitz. P4( 7 Drucke, echte auf d. Textilfas . P 155
Atzverfahren P 103 Drucken v. Textilstoffen P244 P296

Anilinschwarz f. Baumwolle P 296 Druckerei, Fortschr. T 155 ; techn. . 244

Anstrichmasse für Schmelz- u. Gieß- Schwierigkeiten der Italiens 155 Imprägnierungsmethoden ,
geräte P19 P360; wetterfest. P 224 244; --betrieb, Ersatzmitt. T287 Farbstoffe, in Wasser unlösliche - dichte .

Anstrichmittel P 66 Druckfabrik. Dampfverwertg. T 287 in feine Verteilung zu bring. P12 | Imprägnierungsmittel. Darst. P 155

Asbestzementmasse, Füllvorr. P127 Druckfarbenfabrikation T 155 Faser, Adsorption v. Farbstoff. T328 Indigogǎrungskupe, Präparate P 127

Azinfarbstoffe, Einwirkg. v.Kupf. 287 Druck'ormen für Ä zzwecke P375 ; Faserstoffe, Behandlg.tierisch. P328 Isolier mittel, Darst.
Azofarben, gelbe unlösliche auf d. aus Kondensationsprod. v. Phenol Federn, Färben . P 179 (2 P.) Isolierungszwecke ,

Faser . P 224 und Formaldehyd P 127 Feldgraue Stoffe , Echtbeitsprüfg. 244 Stoffe .

i. Textil- Druck oberflächen, Abformen P 407 Fischnerze, Imprägnieren . T287 Jute, Färben

P 328 Drucksachen i . mehrer. Farb. P360 Fournierblätter ,KlosettsitzeausP407 Keramische Verzierungen

P 17 Echtheitskommission T 30 Fullfarben 155 Kalkseife, Verhütg. d. Ausflock. P360
Baumwolle , Einwirkg . organischer Eisengallus inte, Unters. T 360 Garn, Imprägnieren P 296 Keitengain, Färbevorrichtung P 127

Säuren 86; Färben B 86 ; Farben Eistaiben, Erzeugung 244 Garnwickel, Farben P127 P407 Klebmittel P 127 T407 ; Ersatz P155

roher . P 375 Elfenbein, Ersatzmittel T 296 Gelatine , Unlöslichmach. P155 Kleider, Auffärben verschossen.T287

Baumwollfaser, Schutz geg. Festig- Farbebad, Mechanismus des sauren Gewebe. Bedruck. mit Fließ'arben Kleider ärberei .. T 287

keitsminderung 12 ; saures P 382 ; Behandeln P 244 ; Bleich- Kolloide , Unlöslichmachen P 155 Pinsel, Darst.

Baumwollgewebe, Reinigungsproz. Fărbeeffekte, Darst. uw. -vorr. P 382 ; gemusterte

287; Weiterverarbeiten halbge- Farbemethode
T 40 P328 ; Nach- oder Abdampfen, Kopierfarbenrad

reinigter 375 ; wollähnliche Be- Farben von Haaren, Pelzen, Fellen Dekatieren P 184 ; Wassernicht- Kork, Behandlung

schaffer heit P 224 P400 usw. P 295 P 360 ; mit Küpen- machen P 127 Korkformstücke, Darst.

Baumwollstoffe , litograph. Druck farbstoff. P12 ; v . Leder usw. P407 Gewebebahnen, Bleichen P 127 Korkschrot, Ersatz für —

103; wasserdichte 66 Färberei, techn. Schwierigkeiten d. Glasplatten. Aufschrift. usw. P 328 Küpenfarbstoffe , Anwendung
T 224 Italiens T 375. 244 Gummimantel, Färben . Färben

. 244 Haare, Fårb. P 179 (2 P.) P296 P360 Lackfarben, Darst.

Bakterien, diastatische

gewerbe

Bastreifenersatz .

Beizen

•

· •

•

P 328

-

Bekleidungsstücke, militärisch. 87 Färbereibetriebsleiter

Bleichen, Theorie

•

•

·

• · 287

PJ3•

• · 40 Heeresverwaltung ..

• ·

• 103

39

·

•

·

•

Konservierungsmittel

•

. .

P 87

P 296

B 86 Oxazinfarbstoffe, Einw. v. Kupfer 287

P103 Oxydationsmittel. Anwendung T 40

Pelze. Färben P179 (2 P. ) P296 P360

Peroxyde als Bleichmittel . P19

Pflanzenkrankheit. Bekämpfung P 40

Pflanzenteile , Farben gerbstoff-

haluger P 407

P 224

•

P 66 Plättmusterdrucken, Darst.

•

P 224

PT 103 Plastische Körper, Abdrücke P 296

P224 Polituren, Darst.• ·

• P 360 Prägetolie

P 184 Putzmittel

155 ; Radierfolie

•

P 66 Rauhwaren, halbgebleichte

P155

P 246

P 407

P 224

. 296

P 407 Reserven unt.Küpenfarbstoffen P 224

Bilder auf teigigen Massen P4( 7 ||Fårbereitechnische Vorschriften der | Hektographer flächen , Vervielfälti- Ieder-Tre›b₁iemen , Imprägn . P 179 | Ricinussäure, Best. i . Ölpräp . 40 127

Blau, Echtheit verkupf. gungen mit Fettfarben . P 12 Leim 407 ; Erratz P155 Schafwolle, Cartonisieren .

Helindon'arbstoffe. Schädigung der Leimlösungen, Kieben mitt. - P407 Schilcpart, Bearbeitung

Wolfa er beim Farben . . 12 Leinen, Färben . B 86 Schimmel, Verhütung

Holz, Bleich. FT 224 ; Imprägnier. Leinöl, rohes für Anstrichzwecke Schleudermaschine

P 296 ; Imprägnierung m Queck- T 296 Schmierpt opfen. Darst

silbersublimat 6 ; In prägnierg. Linoleumkitt 19 Schwar,reserve druck

mit Salzen 103 ; Imprägnermit . Linoxyn , Verwendung zu Anstrich Schwefelfarben, Färb. auftierischen

·

287 Färbungen, echte 328 ; Erzeugung

grauer bis schwarzer PT 287; ge-

mschte mit Küpen- und Beizen-

farbstoffen P 103 ; Darst. auf der

pflanzlichen Faser P12 ; echte

schwarze auf Baumwolle P 103 ;

echte schwarze auf der Faser

Braun auf Wolle

Buchdruckfarben, Prüfung . 12

Catechu in Seidenschwarzfärg. 16

Celluloid, Perlen , Knöpteusw. PT287

CelluloidJacke T 328

Dactpappe m. metall. Überzug P 103 P 155; Konservieren P 19 P swecken

―

. 287 Fasern

.360

·

•

T 40

P 40

PT 224

P 66

.328

. 287
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·

•

Seite

Schwefelsäure, Bildg. auf Schwefel- Spirituslacke,_Darst.

schwarz-Färbungen 184 Steifgewebe, Streichen .

Schwe'el- Schwefelalkali Lösg. , Re-

duktion T 12

Segeltuch, Imprägnieren P 296

Seide . Beschwerung 19 40 P 184

B 224 T 360; Erschwerung , Be

seitigg. d. T 179 : Entbast. P40

P155: Farb. B86 ; Zinnbeschwerg.

244; Zinnphosphaterschw. T 287

Seidenabfälle. Entbasten

Seife, Reinigende Wirkung T 407

-

·

•

•

• ·

Beite

·P155 Tinte, weiße

PT 155 Tintenstiftschrift, Fixierung

Seite Selte Seite

P12 Uniformstoffe, feldgraue

P12 Urformen. reliefartige . P360

179· mit Indigo 287 ; Verwandtschaft

su Farbstoff. 382 ; Walken P 127

•

P 382 Wäsche, Bleichen T 287 T 360

-

Strähngarn, Maschine z. Bearbeiten Töne, Echte — a. d. Wollfas. P 184 Verleimung v. Holzgegenstd. P 296 Wollenechtfärberei, Fortschr. T 155

P 103 ; Naßbehandlung P 224 Trisazofarbstoffe, Baumwolle färbd. Vordruckfarben f. Stickereien P 127 Wollfärberei in Amerika . T244

Stückhleicherei , Fortschritte T 155 P 184 Wachspolituren, flüssige P328 Wollgarnkreuzspulen, Färben P 127

Stückfärberei. Fortschritte T 155 Trockenkammer P 407

Teerschotter, Straßendecke aus P155 | Tuche, Haltbarkeit feldgrauer 87 Wäscherei als Nebenbetrieb T 127 | Wollstoffe, Behandeln .. P 66

Textilgut , Färben P 127 ; Färbe- Türkischrotöle , Darstellg. 12; aus Wasserfarben, Darst. P407 Zeichentusche, Entfernung aus Paus.

vorrichtung P 3×2 freien Fettsäuren 40 Wasserglasfarben, Darst. P 375 leinen .

Textil-Treibriemen, Imprägn. P 179 Türkischrotölartige Produkte, Dar- Weiß, Unterscheidung für Druck Zeichnungen . Verschiedenartige

P40 Thiazinfarbstoffe , Einwirkung von stellung und Weißwaren . 179 (2 Ref.) auf Geweben .

Kupfer 287 Uniformierg. d. deutsch. Heeres T87 Wolle, Farb . B86 ; chem. Verbindg. Zuckerseife .

..

•

30. Eisen.

PT 103

•

Seite 24 67 120 169 200 225 253 264 292 301 324 344 376 416.

Eisenindustrie Belgiens T 324 ; eng-

lische T324 ; kanadische T 301;

Österreichische T416; Bedeutg.

der russischen T 254

Eisenlegierung P 200 ; f. Dynamo-

bleche P 169; Leitfähigkeits

planom. 376; phosphörreich. P324

Eisenniederschlag P 169

Eisenoxyd, kolloidales B 169 : Re-

•

•

·

duzieren PT 416

Eisenspäne. Behandlung T 200

Eisenspektrum, Längenschwingung.

T 200; Wellenlängen T 301

Eisenwaren, Überzug - 226

Eiserne Gegenstände, Oxydieren d.

Oberfläche P 254

•

·
-

-

.

·

•

T 301

P226

schmelzen

· •

•

•

·

• P 66

· •

P 66

184 287

•

P 292 Spiegeleisenhochofen, Siegerländer

P169 B 24 254 376

Einfluß Stabeiren , Einsetz . i d Heizofen P139

Stahl. Atzbarkeit T 200; makroskop.

Ätzung 253 : Desoxydieren P120

P16 P 301 ; Elektrometallurgie

T 200; a.- Ers 24 222 376 ; fest.

Lösungen T416; Heterogenität

T416 ; Korrosion , Einfi. der Zu-

sammensetig. T301 ; Korrosions-

fähigkeit T 301 : - f. Motorwagen

292; Preß-chmieden T20; im

saur.-eingeschlossene Schlacken

PT 120 416; Vanadınbest. 344; Vergütg.

T200 bei Eisenbahn ådern . . P 324

P 376 Stablblöcke, Beheizung

aus Stahldübel, Härten

PT 68 Stahlgranaten , Gußschale

T 200 Gi Ben

• P 254

-

P 200

P 24

zum

PT 200·

Blockformen, Gießen P 24 Gebläseofengas, Reinigung 68 Kupolofen

Bor, Best. in Eisen . 416
Gießerei . Gattierungsfrage B 169 Kupolofenanlage

Borstäble B 24
Gießereizwecke, Dauerform. P 344 ; Kupolofenschmelzprozeß ,

Brauneiseners, Lagerstätten Ober- Formkasten T 254 ; Formmasch. eines Spänebrikettzuratzes B 416
schlesiens .

253 P416; Kern'ormmaschine P200; Legierungen, Darst. P 169 ; Um-

Brennstoffe, Vergaserbrenner PT68 Kerns ütze PT 200 ; Rüttelform P68

Drabt, Kuhlen, Entsintern, Kaken maschine P 120 ( 1 P.T ) P 169 ; Legierungsstabl . P 200

und Trocknen P 120 Röhrenform-Stampfmasch. P 169 Mangan, Best. 67

Eisen, Atzbark. T 200; makroskop . Gußeisen 24 ; Einfluß d Phosphors Manganstahl . 24 344

Atzung 253 ; Beiz. 292 ; Wärme- auf d. Eigenschaften d. B 169 Martinofen

ö on mie b. Darst. v.-- 120 292 ; Gußformausstrichmasse P 200 Martinofentüren,MetallgerippeP292

Elektrometallurgie T 200 ; Gew. Gußstücke, Darst. von dichten Martinverfahr.,Selbstkostenfrage292

T376; Kohlenstoffhest. T 344 ; P169; Erzielg. glatt. OP 200 Metall, gewaschenes 301 ; Gußform

Korrosionsfähigkeit T301 ; Le Hammerschlag, Verarbeitung P200

gierung aus Bor, Kohlenstoff u. Heißwindleitungen, Temperatur- Metallspine, Behandlung

Kupfer P200; magnetische Eigen- abfall . Otenköpfe, Kühlung

schaften, Wirkg. des Titans 292; Elektrische Öfen zur Eisen- und Herdofen Reifen , geschweißter

Ordnungen in A, und A, von Stahlgewinnung 68 T376; ge- Hochöfen , Begichtungseinrichtung
reinem T 226 ; Oxydationsbe- schlossene P 254 P120; Betriebsergebnisse 301 ;

schleunigg. 324 ; Passivität 225 ; Elektroschmelzverfahren, saur. 376 Gichtverschluß P24; Kohlenver

Rost 344 ; Rostschutzmittel 160; Elektrostahlofen, Wärmeverlust 254 brauch T 376; Rohmaterialien

Darst. d. schmiedbar. 24 T 416 ; Erze, Reduktion P 324 ; Zusammen- T 376 (2 T.) ; Stopfbüchse P 314;

Darst. v. titanfreiem P 169; Ver- backen fein verteilter . P416 thermische Grundlagen . T 254

wandlg. rein. T166 ; Wärme- Erzbedarf der oberschlesisch. Hoch- Hochofengas, Verbrennung T416

behandlung P 340 öfen
B 24 Hochofenschlacke, Verwertung der

Eisenblöcke, Beheizung P 200 Ferromangan , Umschmelzen P 68 Wärme P 120 ; Zerstäuben P 292

Eizenerze, Behandlg. P 301 ; 1 ager Ferrosilicium Umschmelzen P68 Hochofen-Schrägau'züge, Beschick.-

von Daiquiri T 30 ) ; Schmelzen Ferrosilicium'egierungen P 301 Kübel P68 : Hakensicherung P226

P324: Verhinderg d . Zerfall. P68 Flußeisen, Desoxydier en PI20 PI69 Induktionsöfen 324 ; Zustellungsform Schnellarbeitsstahlstücke ,
Eisenerzbrikett, Verhinderung des P301; Egensch. ein. weichen P 324 achweißen auf Eisen

Zerfalles P 68 B24;Versuche mit kaltgezogenem Kippgefäße, Feststellvorrichtg. P 301 Schreibfedern. Härten

Eisenhochofen. Vorginge T 344 376 ; Preßschmieden T20 Kippkübelkatzen,GegengewichtP376 Siemens- Martinofenköpfe , Kühlung Vanadin. Best.

Eisenhüttenleute, Kriegsaufgaben Formmasse P200 Koblenindustrie, österreich. T416 P 376 Windform für Hochöfen
deutscher

T 324 Futter, Darst. in elektr. Induktions- Kohlenstoff, Best. im Eisen T 344 Siemens Martinstahl , Schädlichkeit Zusatzmittel , Wirkg, bei d. elektr.
Eisenhüttenwesen, Grundlage B 68 öfen

P200 Kupfer, Best. im Stahl 120 des Schwefela 4161 Fällung v. Eisen .

31. Metalle.

•

-.

-

•

Acetylen, Einwrkg . a. Metalle T 320

Atzmaschine
P 320

Alphamessing, Rekrystallis. T 303

Aluminium , Autogene Schweißung

T227 ; Elektr. Schweißen P 59 ;

Elektrometallurgie 163 ; Gewinng.

P 320 P 352 ; Legierung P103,

(3 Ref.) P 170 P 320; Verbinden

von überlappten Blechen P 139

Aluminiumindustrie
T 288

Aluminiumlegierung, Analyse T 288

Aluminiumlot P170

Aluminium Zink-Legierungen .255

Antimon, Analyse f. Legiergn. 139;

Berghau i . Coeurd'Alene Distrikt

T 303; Best. i . - produkten 303 :

elektrolyt. Raffination 256

Antimonglanz, Verhalt. b. Röst. 303

Arsen, Analyse f. Legierungen 139

Aufbereitung , magnetische

Sarcinien . •

•

-

-

•

•

•

•

-

-

zinnen . P256

Kohlenstaub als Feuerungsmittel

88 288 T 302

Kobalt. Abscheid. aus Erzen P 256;

Darst. i. metallisch. Form PT 170

Kobaltlegierungen
B 139

Kohaliniederschläge , galvan . T352

Kobalt- Silbererze, Verarbeitg. P 164

Kriegsgeologie T 28

Kriegsmünze, eiserne

Kupfer , Allotropie T106; Darst .

aus

•

302

Bandeisen

Roheisen, Öfen .

Roheisenmischer P 376 ;

vorrichtung

•

Feststell- Stablguß, Wärmebehandlung . 68

P 301 Stablgußblöcke , dichte und gleich-

344 maßige P 68

P416 Stablindustrie, kanadische

P344 Stahlstücke. Härten

P240 Stahlteile Anlassen gebart.-

Rostargriff, Verbinderung

Rüttelformmaschine

Schachtofen, Stopfbüchse f.

Schalenguß, Gruppenform

Schlackenwagen P 200

Schmelzofen, elektrischer P324;

Elektroden

•

T 301

. 292

• P 324

Auf-

P416

P 254 Stoßofen z Wå,men v. Blöcken P416

Stickstoff, Best. in Stahl 24

SulfidischeErze, Verarbeitung P344
Thomasstahlwerke

· ·

T344

226 Titan, Wukung auf Stahl . .34
4

301•

• 24 344

· P 24

·

P 376 Tonerde in Stabl

•

·

•

68

Metallgegenstände , Beizen P 204

P 227; Überziehen mit Metall

P 204: Verzierung T 352

Metallhaltige Lösungen, Entferng. v.

freier Säure u. Metallverb. P 164

MetallhaltigeMaterialien,Verarheitg.

P 170

Metallhüttenwesen in China 112 ; —

a.d.internat.Ingenieurkongreß256

Metal ische Überzüge, Darat. P 384

Metallkomposition P 170 (2 Ref. )

MetallDebel 139

Metallographie, Einführung P 408 ;

Studien 88

Metalloxyde , Reaktionen zwischen

CoO und - 196

Metallurgisches Verfahren . P164

P 60Metallwaren, Blankglüben .

MineralvorkommenAnatoliens T288

Molybdän, Darat. P 170

Muffeln , Haltbarmachung P 196 ;

Beheizg. v. Öfen P255; Herst. 196

Newnamberd . 303

Nickel. Darst. in metall Form PT 170

Nickelniederschlag , Best. auf ver-

·

Seite 8 20 35 59 88 112 128 139 156 162 170 196 204 226 255 288 302 320 340 352 383 408.

Cumberlands elektrol. Prozeß T 288 | Kanalöfen , Umsetz. d. Wag. P 383 | Lagerschalen,Ausgieß.m.MetallP340 Metallblech, Bauplatten aus—P340

Cyanidanlage der Baker Mines Co. Kleineisenteile, Verbleien und Ver- Legierungen P170 (4 Ref.) ; Be- Metalldämpfe, Kondensat . P59 P156

T 256 arbeitbarkeit B 20 ; dichte ge-

Edelmetalle, Fallmittel P 164 ; Darst . schmolzene B 139 T 227 ; für

aus Kiesen P 20; Laugerei P 170 Packungsringe P 164 ; säurefeste

Elektrischer Ofen f. metallurgische 340; schwefelsäurebeständ. B 139;

Zwecke P 35 Zerfress. durch Säure 383 ; Zug-

Elektromagnet. Ringscheider P 255 festigkeit . 408

Entzinnung v. verzinnt . Ab all . P 164 Leitungsdrähte Verbdg.zweier P288

Erze, Aufbereitung P8 P 408 ; Be Löten, Technik . T 256 T 288

bandlg. von geröstetem durch T 288Lötmittel

Flüssigkeit P 320 ; Entschwefeln Mangan, Gew. i . Elektroof. P340

PT 163 ; Extrabieren P352 ; Gold- Manganerze , Verarbeitung zink- u.

u. Silberlaugerei PT 164 : Klas- bleihaltiger P 320

sierung P 156 ; Magnetische Auf- Messing. elektrisch . Schweiß . P 59;

bereitung P112 ; Metallurg . Be- Zerstörung T 288 ; Verbinden v.

hand. P 88 ; Redukt. m. Kohlen- uberlappten Blechen P 139

stoff 162 ; Reduzier ofen P 340 ; Messingkorrosion T 196

Rösten, Calcineren od. Trocknen Messinglösung, Korrosion . .288

P163; m. gediegenem Silber 303 ; Messingschmelzerei i . d. V. St. A. 302

Umwenden beim Rösten P 162 ; Metall. Darst.aus alkal . I augenP170;

Verhütung PT 384 Veränderg des Ausdehnungskoeffi

Erzbergbau in China 112 zienten T288 ; Austreiben aus

Erzlagerstätten, schlesische 146 Schmelzen P 204; Bearbeitbarkeit

Euxenit, Vork. in Brasilien T 288 B20; mechan. Bearbeitg. T 288;

Ferro Nickel , Darst. B 39 Dichte B 139; - aus Erzen P164

Ferrotitan, Titanbest. T 288 P302 P320; Färben T288: flüssig .

Filtermaterial aus Kieselsäure P 164 i. Formen zu gießen P 156 ; Dichte

Flemings Staubsammelsystem T256 geschmolzener T 196 T227: Gieß-

Gasflammofen i . Sulitjelma T 352 maschine P 302 P 340 : Korngröße

Gefügelehre . T 288 T302 ; Schutz vor Korrosion nach

Gesteine, Auslaugen P 35 Cumberland T 288 ; Lacküberzug

Gold, Auflösg. b . d . Cyanidlangerei 320; Metastabili at T 162 (2 T. ;

303; Elektrolyt. Fällung T2 6; Molekularhomologie T 204 : Passi

130
Baggerei im Yukongebiet T 303 vität 320 ; Schmelzen u. Legieren

Beischlacken , Zinkausbringen 255 Goldsandlager, Abbauverf. P 384 PT 170 ; Schneiden P 128 ; Ver-

Bor , Darst. P 227 ; Verhalten zu Heizschlangen , Verzinkung P352
binnen mit Kohle P383 ;Verbinden Pyrophore Legierungen P 164

Nickel
. 156 Hochschmelzende Stoffe , Schmelzen P 139 v.überlappten Bechen P139; Ver- Quecksilber, ExtraktionP164 ; Lager

Bronze, Strukturänderungen . 156 P 128 Kupfer-Nickelanoden, Darst. P 163 sorgg. d. österr.- ungar. Monarchie in Maratzae Range

Cadmium, Entferng, aus Zinkerzen Hohlkörper , hochfeuerfeste 196 ; Kupferreichsulfide. Genesis .256 TI12; Wärmebehandlung P 340; Reedprozeß .

P 163 metall. Verschmelzen P227 Kupferrückstände, Laugen . Wiedergew. P 196; Zerstäuben Röstofen, mechanischer

Carnotiterze,Verarbeitg.P 164 (2Ret .) Hüttenmännische Grub . ,DeckelPT35 | Kupferschmelz . , Kohlenstaubb . T302 P88 ; Zugfestigkeit 408 ; Erhöhg . Rostschutz durch Anstrich T 320

Cer-Legierungen 60 Hüttenprodukte, metallurgisches Be- Kup'erstein, Raffinieren von blei- d. Zugfestigkeit 320 Scandium.Abscheiden a . Lösgn . P256

Cer-Magnesium-Legierungen 164 handeln P 88 haltigem P 352 Metallbäder, Deckschicht aus schwer Schachtofen P 226; Verschluß P 196

Cottrellprozeß zum Reinigen von Illium
Elektrolyse schmelzbarer Masse . P 227 Schlammflüssigkeit, feste Substans

Silberofenrauch 303 Kali in Kupfererzen

·

·

in

T 302

Bergbau, eine Industrie od. Speku-

lation T 255

Blankglühofen P 288

Blech, Darst. mit einem elektroly .

Überzug P 227 ; Verbinden über-

lappter P 255

Blei, Darst. P 88 ; Röstreaktions

arbeit . 196

Bleidampf.. Kondensat.-Einr. PT163

Bleierze , silberhaltige , Schwemm

aufbereitung . T 303

. 139

1

·

Bleiglen , Schwefel

Bleihochofenbeschickg. ,Berechn.112

Bleinebel in Bleichlorid

·

•

· ·

•

•

•

Carbonat- und Oxyderzen

P170 (2 Ref.) ; Desoxydier. P120

P 169 P 301 ; elektrolyt. Raffinat.

302 ; Extraktion P 170 ; elektro-

lytische Fallg T256: Fällung

aus Lösungen P 163 ; Gewinnung

P 320; aus kupferhaltigen Stoffen

zu gewinnen PT 340 ; Raffiation

P163; Raffination in den Ver-

einigt. Staaten T 139 ; Scheiden

aus Legierungen P 320 ; Schmelz-

ofen PT 163 ; Struktur 139 ; Vor-

kommen von Vastveit 256

Kupfererze von Bingham Canyon

T 302; hydrometallurgische Be-

handlung 20 ; kalibaltige 302 ;

Verarbeitung .
170

Kupferhütte der International

Smelting Co.. T 302

Kupferindustrie , Mitwirkung des

Chemikers

Kupferkies, Lagerstätten in Österr.-

Uni arn

·

.

112

T 302

Kupferlegierungen, Analyse T288;

Eisenschutz für

·

· .340 Kupfersulfatlösungen ,

•

8

•

nickelten Gegenständen . T 288

Ölschwemmprozeß, Callows T 303

Ofen für metallurg. Zwecke P 302

Platin, Ersatzmittel 303 ; Gew. aus

Erzen P 288 ; Legierung mit

Osmium P 170

Platingegenstande, Unters. . 303

Presse für Zinkdestillation vorlagen

P 302 P 408

·

T 303•

35·

PT 255

. 302 T 256 Metallbearbeitung, mechan. T 59 in - .384
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•

Seite

P 163

•

Seite

303

Schmelzen, Austritt schädlicher Silberöfen, Rauchreinigung nach

Dämpfe Cottrell

Schmelzgutpfannen , Beheizg. P 59 Silberüberzüge auf Metalle P 60
Schmelzofen . PT 170 (2 P.T.) Silicium, Darst.. P 227

Schmelzvorrichtungen, Verhindern Staubsammelsystem nach Fleming
der Ansatzbildung P 288

T 256

Schwefelerze, Entschwefeln P8 ; Ver- Sulfiderze, Verarbeitg. P 170 P352

arbeitung . P 163 Taaltiumaebel i.Thalliumchlorid 139

Schwefelhaltige Erze, Röstof. P 458 | Thoroxyd, Schmelzen . PI28

Schweflige Säure, Verhinderung d. Tiegelofen, rekuperativer . P 383

Entweichens .... P170 Titan, Einfluß auf Nickel

Schwemmaufbereitungsverfahr.T303
Darst..

Seltene Metalloxyde, Fällung P 170

Silber, elektrolyt. Fällung T 256;

Spratzen

Silberlot, Legierungen

Silbernebel in Silberchlorid

Adsorptionswirkungen .

Atze für Fachdruckformen

Atzgrunddarstellung

Atzereibetrieb

Agfa-Farbenplatte

•

Selte

oten •

Selte

• T 288

• • P 170

. PT 170

Seite

Vanadinerze, Auslaugen P 408 ; Ver- Ofen zur Darst. P 20 Darst. in Zinklegierungen, Analyse

arbeitung . P 164 der Provinz Yunnan 112 ; elek- Zinkmuffelo, Briketts

Vanadinreiche Niederschläge P 20 trolytische Fallung 8 ; Schacht- Zinkmuttelofen .

Verbundblöcke, Gieß . P59 P196P288 PT 163 Zinkmuffelrückstände , Analyse P 352

Verbundplatten, Darst.. P 59 Zinkblende , Schwefelbest. T 320 Zinkoxyd aus Bleinochofenschlacke

Verzinkte Gegenstände, Entzinkung Zinkbronze, Kleingefüge u. mechan. 255 ; Darst. aus rein .-P 170 (2 P.)

P-163 Eigenschaften , 302 Zinkstaub, Fällung . .303

T320 Zinkdämpfe , Kondensation P57 Zinküberzug, Best. auf Blech und

hütten- P 156 P 201; Kondensationseia- Draht .

richtung PT 163 ; Verwandig. in Zina, Analyse f. Legierungen 139 ;

den flussigen Zustand P 320 Gew. aus Cassiterit P 320; Darst.

Zinkdestillation, hydraulisch. Presse PT8 P112 ; Metallurgie T 288

für Vorlagen .. P 302 P 408 Zianerz, Behandlung

Zink T288 ; Abscheiden aus Le- Zinkerze, Bildg . oxydischer aus Zinogußstücke, Darst.

gierungen P383; Analyse 139 Sulfiden T 302 ; Schmelzverfahren Zionverbindungen, Darst.

PT 163 ; Verschmelzen PT 170 Zirkonium, Darst.

P128 P 156 P 227 P 302 P 320; | Zinkhütten , Staubfrage .

Verzinkung

Warmeaustauscher

männische Zwecke

Wärmeofen .

für

B 139 ;

P 227 Wolfram, Metallurgie

Wolframpulver, Darst..Titanhaltige Verbindung, Darstellg.

PT227

T256 Turbadiumbronze, Analyse . 139

P 256 Vanadia , Verhalten zu Silicium,

139 Kupfer und Silber·

180 Duplikatplatte·

P 36 Entwickeln

P228 Entwicklerlösungen,

T. 180 Natriumsulfi s´auf

· •

· .'156

• •

· •

P 59

P 226

T 288

P 164

T 340 ; Darst. P 59 Pr 59 P 88

32. Photochemie und Photographie.

Seite 36 103 140 171 180 228 236 264 304 388.

•

· ·

•

· .255

• P 303

PI12•

P112

P 227

· . 112 Zirkonoxyd, Schmelzen P 128•

180 Kinematographen-Films, Entfernung | Ozon, Reaktion mit Wasserstoff 236 Projektionsschirm P 388 ; -f. Durch-

171 von Kratzern . PT 104 Papier , Bedrucken mit Hilfe der leuchtungszwecke P 388 (2 Ref.)

Einfluß des Kinematographie, Entwicklg. T 236 Elektrolyse P 304 ; Einfluß des Rapidphotographie .

236 Kolloidchemie u. Photographie 171 Lichtes 171 Rasterplatten, mehrfarbige

236 34 Papierbilder, Reprodukt. alt . - 236 Reflexkamera

T 180 Petrolasphalte , Lichtempfindlich- Reifungsvorgänge

304 Entwicklung P261 ; -b. zweifelhaft.

Alboidinpapier, Thiocarbamidtong.

Albuminpapiere .

Amidol, Wirkung als

imprägnierung*

•

·

Exposition T 2.8 ; physikal.- 103 Kondensatorwahl

264 Entwicklungsbild. ,Antimontong. 30+ Kopieren

T 104 Entwicklungspapiere, Erhöhung der Kopierrahmen

Schicht- Haltbarkeit

• •

•

P 388

· 236

.

----

180 keit· •

•

•

spektren

―

•

T 180

P 180

• P 36 PT 228

• . 180•

T 36 Roatgenphotographie, Abfangen der

P 14 Pflanzenfarbstoffe, Sensibilisierungs- Sekundärstrahlen P (71

303 Röntgenröhren , Aufnahmen durch—

P 388

180 Rohpapier, Verwendbarkeit für den

Cyanotypprozeß . 104

Rundblickautnahmen

-

•

•

. •

―

·

·

· T 104

. 236

.236

Kreuzraster P 304

171 Farbenempfindl. Platten 171 T 228 Latentes Bild, Entstehung . T 36 Poosgen, Photochemie . B 36 I7I

Autochromaufnahme , Schwarzweiß- Farbenempfindlichkeit .
Laubblätter, Photographien 103 Photooromidbildung

kopien 36 Farbenphotographie,Systemat. T304 Licht , chem. Wirkung 103 T 236; Photochemische Gasreaktionen 236

Autochromplatten, Gelbfilter 304 Farbfilter, Befestigen an Objektiven physiolog. Wirkung 26+ (2 Ref.) ; Photographie, Kolloidchemie u.

Autotyp.zerlegte Muster, Darat. P171
PT 10+ Zerstäubende Wirkung . 180 171 236 304 ; Kunst-- T 36 Scheinwerfer f. Bildprojektion. P 104

Belichtungsvorrichtung P228 Farbige Objekte , Photographische Lichtbildapparate T 236 Photographieautomat PT 388 Schlitzverschluß, VerzerrungenT 104

Benzol, Ultraviol. Absorption T 36 Wiedergabe . T36 Lichtdruckbilder. Umdrucken P 140 Photographische Abzüge , Schnell- Schwefeldampf, Fluorescens T 180

Bildoǎnder, Selbsttä . Entwick. PT36 Fernphotographie
.18 Lichtpausleinen, durchsichtig. P 3 ×8 darst. T 180. 104 Selendampf, Fluorescenz

Bilder, farbige auf photographisch. Ferrocyaukalium , Lichtwirkg, auf Lichtque.len, künstliche T236 Photographische Aufnahme P 140 Selentorm, lichtempfindliche . 180

Wege P104 P140; Erzengung Mischungen m. Nitrosodimethyl- Lichtreifungen 180 Photograph. AufnahmematerialP 264 Silber, Redukuonen171 ; Verteilungs-

in Panoramen· . PT 236 aailin 236 Photograph. Fernaufnahme T 140
T388 Lippmannplatten , Bad für

formen T 171

Blende P228 Fixieren . P 36 P228 Silberhaloide, Zerstäubung. 17 Lippmanns Methode, Farbenwider- Paotograph. Kamera

Blitzlichtpulver, rauch- u. geruch- Fluorescenzschirm
P 388 gabe nach . 204 Photograph. Kopien P 228 Silbersalze, leichtlösliche

lose™ P388 Formaldehyd B 36 ; Photochem. 171 Mattalbumin 171 Photograph. Materialien , Licht- Subersalzreduktionen, Auslag. durch

Bromöldruck T 171 ; Einfärbg. 264 Formate, Vorteilhaftes Arbeiten mit Metallgegenstände , Aufnahme von empfindlichkeit
T 180 Schwefelsilber T 180

Bromölumdruckverfahren ˇ . .2641 kleinen -n T 171 Photograph. Objektive, Einrichtung Silberverbindungen, Lichtbeständig.

Bromphenanthrensulfosäure , Hoch- Gaslichtpapier, Bildtöne
: 36 Pr388

viscose, lichtempfindt. Wasser- Gegenlichtaufnahme T 171 Mehrfarbenbilder, Herst. P 304 Photograph. Platten, gegen Röntgen-

lösung 180 Gelatineplatten , Untersuchg. photo- Mehrfarbendruck, Zusammenstelig. strahlen undurchläss .-PI71 P228

Bromsilber,Röntgenstrhl.-Wrkg. 388 graphischer 36 von Diapositiv oder Negativ- Photograph. Schichten , Aschwach.,

Celloidinpapiere
T104 Glanzalbumin platten

P 30 Verstärken oder Fároea PI40

Gla -gegenstände, Aufnahmen T171 Mehrfarbendoppelraster,Darst. P228 | Photograph. Silberbilder, Tonen u.

Gold, Bogenspektrum . T 36 Mehrfarbenraster, Darst. P 264 Fixieren

Gummi 36 ; und Chrom 236 Methylalkohl zum Trocknen der Photograph. Silhouetten, Aufnahmen Strahlenwirkungen, Biochemie 236

Haute, Spannen v. aus Kolloid-"
Negative .

lösungen

·

•

Chemigraphische Verfahren T 228

Chemische Lichtwirkga. 103 T 230

Chlorjodsilber . . 236

Calorsilber, Solarisation . 236

Chlorwasser, Einw. d. Lichtes . 32

Chromaꞌaun. Härtnd. Eigensch. 104 Hauchbild, Photographie

Chromatischleimschichten,Empfind- | Hydrochinonentwickler

•

•

•

glänzenden**104

• · 236 Mattschichten

.

, 171

P 264 Mikrophotographie ,

. 180 beleuchtung

•

•

·

machen

•

Spektralphotometr. Untersuchungen,

Selektivfilter

Stereobil ter, farbige

Stereo M:ßbilder, Wiedergabe eines

Objektes

P 228 Strahlenvereinigung

104

304

P 388

P 104

T 140

T 104

Objekt- • •

236

T171 Strichätzungen mit Korn . T 104

Photo Kaleidograph T 236 Tellurdampt, Fluorescenz . T 180

Pigmentpapier, Einfluß d. Gaslicht- Tellurtoabad P 140

atmosphäre

171 180 ·

T 171 Tex e,Zerleg.durchRasterkopie P140

Platin, Ersatz beim Tonen 236 388 Tietenentwicklung 236

Platindruck

•

• PT 228 Platte, Empfindlichkeit

. 180 Negative , Abzüge T180 ; Dichte

lichkeit 104 Insekten, Photographie . T 103 P 140; Verbesserung zu harter

Citronensäure, Ers. i. Emuls. 236 Kamera P 140 (PT und P) P 388;

Daguerreotypie

Diapositive, Darst.

Druckform • .

Duplikatnegative

Aluminium, Mattieren •

·

•

• 36

P 304

Mattscheine P 104 ; Positive Auf-

naomeT 171 ; Schlitzverschl. PT36

P 228 Keimblößlegung

.264 Kinematograph

ordnung

•

Objektivträger chlitten .

Öldrucke, Einfärbung

. 180 Oxyphenylmethylglycin

PT 140 wicklersubstanz

als

·

204 Plattengröße, merkwürdige

·

•36 Toluol, Photobromierung . 236

10+ Trockena ifuehverfahren 104 180

326 Vergrößern, Mattscheiben b. -T236

Ent- Plattenhalter für Kassetten PT 388 Vorsatzlinsea ...

I04 Positivprozeß . 236 Wasserstoff, Reaktion mit Ozon 236

33. Elektrochemie. Elektrotechnik.

•

-

·

. 104

P 60

P 60

T 312•

Kobalt, Elektroplattier. T212 ; gal- | Quecksilberkontakt .

vanische Plattierung . T 356 Ronre, Überlapptschweißen

Kontaktsicherung für elektrische Sammler, Patente

Batterien . P 172 Schmelzsicherung f. elektr. Zwecke

Kupfer, Batterieprobe
T 356 P 272

Kupferniederschlage, Struktur 212 Schweißmaschine, elektrische P 312

Lichtbogen, Beeindussen inVakuum- Taschenlampenbatterien

gefaßen P 384 Thermoelemente, Patente .

Membranenpotentiale

Metaliatzung

Metal beizerei ,

Seite 60 172 212 272 312 356 368 384.

Akkumulatoren T60 ; Entladungs- | Diffusionspotentiale T312 Elektrodenpakete, Darst. . P 368

zustand PT 172 ; leichte- T312 ; Eisenteite, Feuerverzinkung 60 Elektrolyse, kinematographische

Scheidekörper für P356 Elektrischer Kondensator P 272 Aufnahme . T312

Akkumulatorplatten , Darst. P 272 Elektrische Öfen, Schaltungsan- Elektrotechnik und d. Krieg T312

Alkalische Sammler , Entgasungs- P272 Entkupferungsanlag.ein.Beizerei 312

einrichtung P368 Elektrische Schweißung P38+ Galvanisches Element nach dem

60 Elektrischer Strom , Darstell. Too Leclanché-Typ P 172 ; - -der Mer-

Beizwasser, Eatkupfern . 312 Elektrizitätswerke, Kesselfeuerungs- curioxydtype P 172 ; Neuerung

Beutelélektroden für galvanische betrieb T 312 T 356

Elemente P172 P 212 Elektrochemie , Einführung B 212; Galvanisieren v. Gegenständ. PT 60

Beutelelemente, Hülle um d. Elek- Fortschritte T 312 T 368 Galvanotechnik T60 T 312

trođen P 172 Elektroden für alkalische Sammler Glimmer-Ersatz für

Bleche, Verzieren T172 P 384; Darst. P6) P172 P 312; Maschinen

Broaseniederschläge, elektrolytische für elektr. Öfen P 172 ; z. elektr. Goessers Verfahren .

P212 Widerstandsschweißg. P 172 Hochspannungsisolatoren , Darst.

Cyanid, Best. i. galvan. Lösgn. 312 Elektrodenfassungen, Auswechsela P 384; elektrische

Dichtungsmanschetten aus Led. 60 wassergekühlter . P 356 Kachelofen, elektrischer

•

•

•

·

·

·

•

elektrische anlage .

· ·

T 308·

• T312 Thermosäule

T 60 Transformator ,

Entkupferungs- spannungs-
P 272

312 Widerstandsofen, elektrischer P312

T312

P 212

Einphasennieder-

·

.

P212

P308 Zeitschalter, elektrolytischer P 368

T312 Zinkbecher f. galvanische Elemente

T 60 P172

PT 60 Metallgegenstände, Musterung T 312 Widerstandsschweißung, elektrische

T 172 Metallplatten, galvanischer Überzug

·

P 172 Mosaik, Verglasung

T 356 Plattieren, Entfetten •



III. Zusammenstellung der Patentbeschreibungen.

Deutschland.

Nach Nummern geordnet.

Deutschland.Dänemark. Deutschland. Deutschland.

Nr. Selte Nr.

19068 399 19718 363

19449 370 19888 359

Seite Nr.

289061

Selte Nr. Seite

47 289290 34

289063 14 289.93 41

Nr. Seite

289591 200

289593 65

289064 6 289294 26 289594

Deutschland.
289065 7 289295 63

55

289597 58

289066 30 288298 45 289599 73

284698 99

284999 191

285030 60

285186

2*5467

98

99

285965 99

285984 178

286023 116

286399 50

286975 75

287042 12

287121 75

287127 75

2871×3 75

287366 114

287525 193

Nr. Selte Nr. Seite

282664 192 288698 32

284189 388 288702 55

288712 29

288720 II

288727 16

288731 2

288732 10

2×8743 18

288744 41

2-8747 14

288749 II

288752 50

288758 217

2-8765 49

288770 9

288774

288776 17

288778

289069

284070

45 289299 46 289601 58

2 289300 48 289602 10+

289071 14 289105 50

289072 22 289306 50

289077 8 289307 56

289 79 30 289308 56 28 614

289082 2

289087 19

289088 30

289093

289102 II

289103 II

289105

289106

289314 66

289317 16

289322 44

289330 62

289333 29

Nr. Selte

289874 75

284875 103

289877 92

289878 86

289879 79

289880 106

289881 71

289604 74 289884 159

289605 46 28~885 61

289610 66 289889 125

63 289894 100

74 289896 75

289897

2898+9

6

289338 115

289339 46

7 289342 44

289107 5 289350 86

289108 4 289351 59

28 III 34 289352 45 289648 103

289112 34 28 353 60 28965

16 289115 26 289354 56

4

5

287933

287649

287659 50

287661

28774[ 32

287×35 192

287897 49

287907 288822 24

287917 36 288831 14

287932 4 288835 II

4 288837 86

288795 14 289116

2887 6 14 289119

55

33

289365 35

28967 59

288798 2 289122 II 289374 79

289806 2 289126 30 28 383 59 28 668 96

289618

289620 44

289629 104

284634 75

289635 154 289907

289638 68 289908

28-643 100 289909

289644 95 289910

289645 60 2899[I 120

289616 99 289913

289914 93

210 289915 98

289654 75 || 289916 102

289655 154 289417 102

289656 74 289918 96

289657 154 2-9919 94.

289924 84

290130 96

104

110

289406 66

66

103

64

71

98

Nr. Selte Nr. Seite

290098 107 290445 125

290100 131 290+57 114

290101 114 290458 133

290102 86 290469 114

290103 114 29048I 172

290114 109 290484 116

290119 117 290485 131

290124 99 290487 114

290126 102 290488 145

2 0128 172 290489 110

290129 92 290493 140

290+98 128

290131 96 290499 128

290134 92 2-0508 162

290135 92 290509 117

290142 154 290510 120

290145 109 290514 140

290146 108 290522 97

290150 103 290523 97

290175 109 290524 136

29018 ) 118 290526 127

290183 130 290527 127

290184 114 290528 115

290185 103 290529 137

290187 110 290530 308

290188 95 290531 135

290190 96 290534 124

Nr. Seite Nr. Seite

290704 152271 290972

290705 136 290974 184

290707 159 290975 155

290708 136 290977 145

290712 159 290978 159

290713 .219

290718 143 290983 162

290719 140 290984 162

290720 140 || 29985 252

290721 167 290988 183

290723 140 290992 167

290725 171

290982 175

290728 136

290993 194

290999 242

290731 131 29104 175

290733 163 291008 179

288809 17 239130 46 28939[ 45 289670 95 28 925 114

290205

290208 103

83 290535 128

290537 140

29.736 127

290738 130

290739 174

2907.40 125

290745 139

290747 125 291026 158

290748 172 291030 158

290749 123 291038 167

290750 123 291039 196

290751 136 291043 196

290752 138 291048 252

290755 154 29153 182

290756 145 2910.4 172

290758 136

291009 184

291010 161

29102 [ 179

29 022 188

291023 177

291057 158

288814 II 289131

289133

14

177 289417

289402 37 2.9571 74 289929 91 290209 125 290540 125 290759 145 291062 158

55

287961 84 288838
34

287983

4

182 288839 220

287992 2 288840 34

287994 4 288841 34

288016 114 288842 34

288072 10 288843 17

288113 373 288850 II

288116 4 288863 62

288243 49 289865 49

288256 145

288266

289140

289142 16 289421 55

289145 36 289423 55

289149 36 289425 37

289150 36 2×9426 28

289155 23 289446 79

289156 56 289150 47

12 289418
68

289675 73

289693 73

289685 75

289930

289932 96

289935 87

95 290210 97 290543 115 290768 160 291065 176

290213 97 29 544 III

29 219 174

28 687 125 2×9936 93 290 '26 110

289689 75 289917 91 2902 17 104

284691

289694

284697 68

72 28-938 IO 290240 90

65 28-939 100 290254 112

289942 102

289157 289452 75 289698 99 289944 IOI

289161 ΙΟ 289453 96 28970I 60

289162 18 289454 49 289708 76

289 63 5 289455 40 28 709 57

288×75 53

288876 34

289165

289167 79

289168

89

288270 10 288*77 34

288271

288377 182

288391 2

288393 4

288405 2

288878 34

28×880 2

288896 IO

288897 10

288899 12

288413

289462

4 288901 6

288418 33 288927 18

288435 76 288931 22

288442 14 2-8932 25

288449 4 288443 14

8 288944 5

288477 8 288945 56

288491 10 288946 59

288497

288522

288524 7

2885 30

7 288947 10

288501 24 288951 37

288505 ΙΟ 288952 52

288516 II 288955 59

288517 38 288959 3

288521 2 288960 38

6 || 288962 10

288963 12

18 288965

288532 23 288966

288536 30 288968

288537 53 288972

288554 II 288978 II

288558 22 2×8981 31

288566 68 288987

288567 24 288988 14

288583 29 288989 30

288584 4 288990 39

288588 22 288994 194

28 607 120 288996 49

288611 117 289001 4

288616 20 289010 46

288618 10 2890II 45

288647 22 289024

288651 68 289026

288656 16 289027

288659 50 289 28

288662 2 289 30 34

288664 29 289013 60

288670 6 289036 10

288682 34 289037 41

288684 35 289038 10

288689 75 289050 32

289462 71

289463 73

289464 73

289175 II 289465 73

289176 II 289466 107

289178 35 289481 71

289179 45 289483 107

289182 191 289484 107

289183 37 289485 107

289185 289486 73

289188 50 289493 59

289190 34 289494 57

289195 289495 38

289196 26 2×9497 49

289203 46 289498 49

289205 22 289504 19

289207 18 289505 40

289208/ 39 289509 61

289218 14 289510 61

289220

289710 57

289718 116

289-45 102

2899.6 83

289947 99

289950 71

28-951 84

289719 116 2 9952 84 290294

5

5

33

10

14

10

30

49

4

289225 66 289513 73

289228 9 289514 73

289229 36 289515 73

289230 36 289519 65

289233 12 289524 39

289'34 26 289525 85

289238 12 289531 55

289239 46 280538 58

289243 12 289543 46

289245 20 289544 46

289246 28 289545 73

289247 28 289546 91

289248 71 289557 58

289249 79 289562 48

289251 24 289563 48

289255 53 289564 56

289258 37 289565 66

289259 55 289566 76

289260 20 289567 56

289262 26 289568 75

289267 47 289569 65

289270 44 289570 36

289271 44 28957I 85

289272 44 289577 107

289273 71 289582 76

289274 71 289583 73

289279 177 289584 74

289280 58 289587 60

289287 47 289588 46

289288 15 289589 46

40 289511
113

289755 154

289766 60

289770 93

289773 66

289774 101

289780 71

289782 88

2x4720 59

289723 72

289725 96 289959 108

289727 68 289963

289729 73 289966 89

289732 116 289968 III

289735 112

28974[ 75 289974 114

289742 .96 289984 95

289745 64 289090 87

289746 187 28-992 94

289752 71 289998 98

289999 92

240000

290 ΟΙ

29 002

290003

2849-5 92 29 295

289956 107 290296

93

290545 138

290549 106

290558 125

2~0561 133

290562 J62

290261 107 290-63 118

290262 97 29056+ 120

290267 115 290572 147

290270 114 290573 182

290271 114 290574 127

290286 114 200575 127

290292 98 290576 115

114 290577 137

126 290579 131

112

290300 106

29.304 91

290774

290777 158

290778. 136

160 291 70 183

291073 223

291075 179

290779 136

290780 169

291076 220

291077 191

290581 137

290586 154

29 587 140

290783 161 291084 158

290785 194 291085 205

290788 140 2910×6 205

290742 194 291087 159

290797 169 291088 174

290798 147 291089 171

290799 183 291100 174

290801 155 291108 291

290804 183 291113 160

29 807 198 291116 158

290808 148 291120 158

2-0810 160 291130 173

290811 136

290305 127 240590 222

290307 108 29 591 162

289470 102 290308 115

290309 120

290315 116

290 16 115 290599

200595 117

290597 127

290598 127

162

291136 158

290814 125 291138 179

290818 155 291139 177

290831 136 291140 158

290833 169 291141 152

290835 163 291145 184

290839 155 291147 158

290321 106 29 600 135

84

92

107*

92 .

290007 91

290008 94

289790 73 290012 92

289794 91 290013 88

289795 64 290014 90

289796 88 290015 99

289799 76 290016 104

289800 125 290017 99

289801 98 290018 94

289802 74 290019 99

289803 74 290021

289812 84

239813 100

286814 75

290322 219 125

290323 140 290604 138

290329 126 290605 126

290332 115 290606 116

290333 116 200610 134

290357 126

290364 131

290366 103

290367 107

290370 118

290372 127

290373 116

290376 120

290382 140

290386 ΠΙΟ

290601

290389 116

98

290 22 93

29 028 119

290031 103 290598 162

289817 84 290032 120

28 822 73 29004I 100

289824 74 290042 I18

289827 94 290053 103

289830 116 290054 94

2-9831 71 290057 104

289832 71 290060 98

289834 73 290062 99

289842 93 290064 86

289843 103 290065 86

289844 ΙΟΙ 290075 153

289851 99 290078 86

289860 76 29079 86

289864 92 290082 107

289865 107 290084 177

289866 92 290089 114

290638 160

290639 133

290390 131 290643 156

290392 IC6 290644 127

290395 107 290646 138

29 617 139

290656 123

290657 152

290659 136

2906II 144

201616 142

290622 147

29 623

290626

29 628

290629 135

2°0630 145

290631 169

290399 115

290400 109

290401 109

290405 108 290660 152

290406 147 29066[ 158

290407 123 290662 126

290109 108 290663 J86

290410 118 290673 145

290+12 140 29. 677 145

29.413 140 290679 136

290425 123 200680 161

290426 125 290684 123

290436 162 29.686 169

290437 162 290687 136

290441 140 29.690 156

290443 117 290700 158

290840 143 291154 161

290843 231 291156 194

29.849 160 291158 158

290850 252 291159 155

290855 156 291161 157

200856 J48 291162 223

290×70 172 291163 164

290872 171 291164 262

29 876 145 291166 172

29 877 176 291172 157

146. 291173 157

177 201174 157

210

188

290884 154 291183 193

290895 157 291185 177

29 901 183 291187 200

290-02 147 291198 161

290903 147 291207 159

290907 152 291209 159

290908 174 291210 354

290910 177 291216 199

290915 172 291219 399

290917 159 241220 175

290918 145 291221 237

290931 155 291223 182

290932 175 291225 182

290936 198 291227 165

290938 272 291239 187

290939 159 291240 176

290944 175 291218 175

290945 172 291249 175

290947 169 29125 176

290948 194 291254 182

290951 150 291262 179

29096I 147 291265 184

290969 184 291275 172

198

160

156

290878

290879

29 882

290883

291175 178

291178 175

288698 14 289051 39 290970 158 291277 172289289 46 289590 75 290444 126 290703 135289868 64 290090 212



1916 27REPERTORIUM DER CHEMIKER-ZEITUNG.

Deutschland. Deutschland. Deutschland. Deutschland. Deutschland.

Nr. Seite Seite

291278 212 291626 215

291279 193 281627 191

291293 186 291635 233

291294 222 291640 175

291295 167 291645 224

Nr.

291297 209 291619 210

291299 218 291650 217

291300 182 291652 224

291302 178 291656 249

291313 172 291657 215

291316 263

291317 191

291325 252

291329 259

291662 227

291663 228

292672 186

291678 205

Nr. Seite Nr. Seite

291913 199 292225 252

291915 214 292226 216

291918 207 292234 256

291920 213 292242 213

291922 271 292247 286

291923 272 292251 238

291929 228 292254 250

291930 238 292256 249

291935 234 292257

291937 299 292264

291941 281

291945 224

256

249

Nr. Seite Nr. Seite

292543 237 292904 294

292544 271 292906 295

292545 277

292546 277

.292550 278

292554 242

292558 288

292559 334

292561 240

292562 269

292265 248 292563 307

291339 202 291679 192

291343 209 291683 209

291344 188 291685 187

291347 198 291687 214

291349 223 291689 226

291351 191 291691 222

291362 175 291692 214

291363 175 291703 227

291370 174 291704 224

291379 243 291711 213

291380 244 291712 220

291384 194 291718 213

29[392 199 291721 216

291393 204 291724 200

291394 200 291726 207

291397 175 291727 188

291401 169 291742 201

291405 166 291744 241

291406 200 291748 353

291407 174 291750 209

291410 204 291751 217

291414 190 291753 213

291416 182 291754 200

291417 176 291757 193

291421 277 291759 286

291423 193 291763 215

291426 211 291764 214

291438 200 291765 215

291440 219 291770 214

291450 186 291772 202

291456 184 291775 217

291457 311 291778 199

291461 179 291780 234

291463 196 291781 213

291464 243 291782 192

291473 228 291785 216

291487 216 291786 207

291490 203 291787 228

291491 231 291788 274

291492 204 291791 207

291494 271

291495 187 291793 211

291497 212 291794 271

291499 220 291798 229

291500 193 291802 224

291501 192 291804 209

291502 192 291806 209

201503 186 291812 274

291505 170 291813 226

291507 186 291824 215

291513 192 291826 202

291514 275 291827 228

291515 223 291828 228

291516 220 291829 253

-291519 263 291831 240

291521 212 291832 214

291523 252 291834 199

291526 287 291836 214

291532 174 291837 226

291539 243 291839 207

291540 214 291845 192

291541 203 291846 213

291544 192 291848 223

291546 200 291853 204

291547 200 291854 243

291553 253 291860 217

291564 220 291866 215

291565 191 291870 213

291568 192 291878 234

291573 J86 291831 213

291575 180 291882 220

291578 194 291883 234

291579 202 291884 252

291583 205 291886 215

291594 192 291890 412

291603 188 291891 216

291607 184 291892 224

291608 202 291894 220

291610 193 291902 284

291614 277 291905 210

291620 210 291906 220

291621 175 291907 215

291623 205 2 1908 215

291624 205 291911 203

291625 205 291912 213

243

291979 274

291980 213

291983 323

291984 286

291990 236

291946 218

291952 200

291955 220

291956 213

291961 210

291962 281

291963 220

291970 274

291973 216

291978

292267 224

292270 234

292277 247

292279 278

292280 250

292281 237

292283 268

292284 234

292287 224

292295 256

292297 246

292303 250

292304 241

292305 224

292308 247

2923 )9 248

291792 211

291991 224 292310 271

291994 210, 292315 249

291998 223 292316 299

291999 224 292317 281

292000 244 292318 240

292001 269 292319 240

292004 227 292322 243

292013 272 292330 255

292017 249 292334 230

292019 249 292336 231

292031 227 292337 271

292043 235 292344 288

292048 231 292347 228

292050 210 292352 228

292055 235 292354 249

292066 323 292355 249

292068 210 292356 272

292086 274 292357 285

292087 222 292361 247

292089 271 292365 290

292090 212 292366 249

292098 227 292368 254

292ΙΟΙ 237 292370 287

292102 252 292371 255

292104 216 292376 288

292105 216 292384 262

292 (09 251 292385 239

292110 272 292393 234

292113 222 292394 286

292118 272 292395 272

292126 281 292396 247

292127 286 292397 247

292128 230 292406 261

292132 238 292409 268

292140 240 292410 316

292142 235 292416 268

292143 235 292420 391

292144 250 292431 274

292147 272 292445 247

292148 286

292149 208

292157 272

292166 254

292167 216

292169 270

292171 224 292470 227

292172 238 292471 227

292173 239 292481 240

292174 211 292482 275

292176 286 292483 227

292177 253 292484 278

292179 246 292487 269

292182 228 292490 315

292187 216 292491 251

292188 255 292492 278

292189 237 292495 278

292190 254 292496 253

292193 228 292497 269

292194 238 292498 295

292195 24[ 292502 280

292208 228 292513 315

292209 211 292515 224

292211 247 292517 277

292212 270 292518 249

292213 224 292519 292

292214 243 292522 278

292215 247 292527 270

292216 248 292529 235

292217 257 292530 279

292218 239 292531 272

292221 237 292541 282

292223 230 292542 238

292567 249

292580 278

292582 319

292583 247

292584 317

292586 267 292959 271

292588 252 292960 286

292589 296 29296I 277

292590 272 292965 330

292595 281 292974 317

292596 281 292982 309

292597 281 292983 315

292598 299 292986 284

292603 254 292988 314

292604 294 292989 290

292612 302 292990 315

292615 396 292992 262

292616 239 292993 330

292618 256 292998 286

292521 268 29300+ 264

292622 237 293010 294

292623 280 29301I 271

292645 261 293018 327

292648 235 293024 315

292907 288

292908 281

292918 247

292921 299

292922 326

292924 292

292926 315

292927 284

292939 315

292947 326

292948 326

292949 294

292950 290

292951 326

292649 .276 293026 315

292652 240

292653 334

293032 300

278

25+

240

292454 247

292456 234

292457 272

292464 281

292465 274

292466 283

292657

292658

292652 293043 288

292663 261 293045 403

292678 294 293046 317

292681 272 293047 311

29268+ 269 293048 295

292685. 318 293057 326

292688 337 293059 271

292094 262 293062 317

292595 279 293063 388

292696 283 293064 290

292700 280 293066 300

292704 269 293069 295 #

292709 261 293070 271

292712 294 29307 I 330

292723 264 293073 284

292727 284 293076 298

292728 285 293079 298

292729 251 293087 308

292730 326 293089 318

292732 296 293094 272

292737 331 293095 315

292744 264 293100 332

292748 294 293101 286

292752 299 293103 316

292754 268 293104 288

292755 321 293107 420

292776 299 293113 287

292780 284 293116 295

292783 311 293121 391

292784 311 293123 331

292786 326 293124 291

292787 302 293125 279

292803 270 293129 326

292809 283 293132 282

292813 299 293136 336

292816 294 293137 317

292817 271 293141 388

292818 271 293142 321

292819 277 293150 351

292822 317 293153 354

292830 337 293156 272

292840 296 293159 307

292841 292 293163 335

292844 282 293166 317

292845 290 293169 309

292846 277 293170 330

292848 286 293171 337

292849 307 293178 310

292850 326 293180 321

292852 318 293183 299

292853 291 293184 286

292864 275 293185 286

292×65 271 293186 286

292866 271 293187 286

292867 277 293188 311

292871 277 293191 321

292893 298 293193 30+

292894 271 263195 298

292898 268 293193 308

293040 277

293041 272

293042 272

Nr. Seite Nr. Seite

293204 330 293560 336

293207 304 293576 356

293210 299 293577 323

293211 327 293578 356

293218 304 293579 331

293221 291 293580 340

293222 383 293582 319

293228 347 293583 336

293229 300 293584 307

293232 296 293585 322

293235 403 293586 327

293236 403 293590 337

293237 403 293601 354

293238 403 293608 356

293239 377 293613 332

293240 377 293619 321

293251 328 293620 324

293253 291 293621 350

293254 333 293623 354

293256 290 293625 363

293258 279 293628 309

293260 315 293633 379

293261 316 293634 388

293266 291 293636 343

293267 282 293637 353

293269 327 293640 332

293273 377 293641 346

293274 328 293642 341

293282 328 293643 341

293283 309 293644 354

293284 358 293647 324

293285 346 293648 324

293287 335 293657 323

293288 412 293658 323

293289 301 293659 323

293660 323

293668 345

293679 408

293683 330

293692 332

293693 332

Nr.

293846 369

Seite | a Nr.

293848 337

Seite

294085 415

294086 360

293859 379 294087 383

293864 415 294095 391

293869 366 294097 424

293871 350 294098 391

293875 360

293876 344

293880 383

293882 369

293883 356 294134 377

293884 360 294135 368

293890 360 294141 387

29389+ 357 294142 366

293896 336 294143 368

293897 415 294152 387

293898 366 294159 364

293901 366 294160 384

293904 338 294162 381

293905 364 294163 387

293906 366 294176 388

293908 344 294177 388

293910 349 29+181 369

293911 399 294182 387

293913 366 294183 387

293915 358

294107 424

294109. 387

294119 352

294130 372

294184 360

293917 352 294185 384

293921 363 294188 373

293922 357 294200 384

293923 391

293924 363

294201 388

294202 371

293292 327

293293 331

293298 336

293303 331

293310 323

293312 336

293318 286 293694 332

293319 286 293695 341

293322 323 293700 356

293333 356 293703 354

293337 340 293705 359

293341 312 293715 381

293342 340 || 293716 343

293343 309 293724 351

293344 302 293725 330

293345 312 293726 354

293346 351 293727 377

293358 323. 293734 363

293359 296 293735 366

293360 336 293742 369

293354 312 293745 346

293365 296 293749 369

'293369 314 293750 326

293374 384 293751 350

293375 328 293752 341

293377 341 293753 346

293378 336 293754 354

293379 342 298759 365

293380 353 293760 354

293381 ·336 293761 330

293394 400 293762 350

293399 342 293763 326

293400 328

293402 344 293771 366

293415 309 293772 366

293416 337 293773 366

293425 336293775 351

293429 323 293779 373

293430 307 293780 333

293431 329

293455 328

293467 364

293470 301

293473 356 293787 332

293480 336 293793 411

29348I 320 293795 346

293483 337 293796 376

293487 304 293797 330

293495 336 293798 340

293496 332

293503 388

293504 377

293505 322

293508 333

293510 316

293526 340

293535 342

293925 357

293926 341

293930 366

293937 348

293943 396

293944 348

293945 379

293951 351

293953 358

294203. 380

294205 384

294206. 379

294216 369

294218

294220

387

371

294222 383

294230 381

294233 366

293954 366 294234 370

293956 415 294235 387

293957 357 294237 375

293958 357

293960 349

293961 359

293963 342

293964 342 294266 380

293967 340 294267 370

293970 356 294270 379

293971 356 294271 382

293972 307 294272 375

293973 360 294274 413

293975 388 294275 370

294243 381

294250 369

294251 377

294265 381

293976 388 294276 415

293977 383 294281 369

293978 376 294287 384

293981 415 294301 382 .

293982 415

293993 356

294302 380

294303 369

293998 388 294308 382

294002 372

294003 372

294310 398

29431I 389

294009 357 294312 379

294013 368

294014 366

294317 380

294323 369

294015 372 294325 369

293767 364 294016 415 294326 369

293782 353

293784 369

293785 354

293786 338

294017 362 294327 387

294018 381 294328 387

294019 , 38[ 294329 384

294020 381 294330 375

294021 342 294331 432

294022 376 294332 380

294025 346 294333 392

294026 357 294334 380

294028 360 294381 411

293799 342

293800 342

293801 331

2938II 353

293812 363

293814 358

293817 329

293820 388

293541 320 293821 388

293554 323 293323 357

293555 323 293825 338

293556 323 293827 329

293557 323 293831 326

293558 356 293836 326

293559 334 293842 364

294033 368

294037 391

294039 349 294397 399

294042 367

294043 364

294044 358

294045 343 294413 386

294046 359

294019 354

294050 350

294057 400

294382 411

294391 394

294404 380

294405 387

294406 379

294415 400

294434 395

294439 386

294440 386

294058 388 294441 356

294059 388 294442 395

294066 351 294463 379

294069 371 294466 379

294072 360 29448I 371

294074 369 294483 402

29+075 369 294485 372

294076 364 294483 394

294079

294083 363

294084 356

4C0 294489 399

294490 407

294498 394
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Deutschland. Deutschland. Frankreich. Schweden.

Nr. Seite Nr. Seite

294507 395 294716 412

294516 372 294720 395

294517 419 294724 415

294519 408 294725 426

294524 407 294726 415

294525 404 294730 407

294539 371 294731 426

294541 395 294736 417

294543 411 294743 423

294552 395

294554 406

294568 416

294571 400

294572 407

294574 395

294747 422

294748 428

294754 404

294758 384

294766 412

294767 412

Nr. Seite

295013 406

295023 417

295024 417

295028 423

295035

295042 400 295159 421

295043 411 295164 415

295045 421 295165 421

295053 407 295170 427

295057 427 295171 427

295062 418 295173 430

295074 413 295189 430

295076 421 295217 422

295093 430 295222 420

Nr. Seite

295103 417

295123 430

295142 413

295148 418

427 295158 421

294575 405 294776 431

294578 402 294777 416

294579 402

294580 416

294605 396

294606 420

294609 381

2946II 414

294612 416

294615 402

294779 428

294780 407

294781 427

294796 406

294797 400

294800 412

England.

1914

3034

294804 407
I1224

294813 431
11420

294632 426 294814 423
13448 430

52 15456 324

324 15457 324

319 15754 432

15919 177

294638 415 294824 415

294639

294647

13702 320 16335 146

395 294833 407
14374 302

294655 406

294660 381 294858 429

294661 381 294874 405

407 294836 419

294648 408 294840 419

294654 406 294856 407

294857 405

14456 143

14571 177

15053

15455

322

32+

16597

17475 167

17501 432

19884 319

20361 301

146

Nr. Seite Seite

473399 161 474799 146

473575 429 474820 132

473603 126 474828 432

473618 146 474840 154

473705 426 474882 187

473710 165 474927 340

473711 430 474948 153

473761 177 474994 146

473787 148 474995 146

473918 308 475022 421

473920 142 475023 421

473925 153 475097 177

473957 302 475152 155

473971 148 475195 146

473973 303 475211 177

473980 421 475212 177

474015 153 475233 432

474057 429 475234 432

474130 324

474131 324

474132 324

474145 127

474210 143

474226 158

474227 158

474228 158

474233 308

474246 177

474276 296

474283 429

474322 308

474328 339

474330 308

474336 161

Nr. Nr. Seite # Nr.

36771 363

36862 349

36986 432

37178 413

Seite

37433 350

37790 364

37852 359

Vereinigte Staaten

von Amerika.

475297 152

475302 320

475303 319

475346 152

475431 328

475433 177

475455 146

475463 167

475476 146

475565 424

475589 432

47560I 424

475642 146

475749 145

475853 177

476121 146

15

294662 411 294879 432

294663 404 294889 420

294664 388 294908 394

294666 382 294910 392

294667 411 294911 396

294677 394 294922 420

294682 420 294924 406

294688 407 294932 408

294698 406 294949 424

294699 418 294951 418

294701 414 294957 404

294704 396 294965 417

294706 413 294978 405

294707 416 294984 406

294708 416 294991 405

294714 402 294992 430

294715 412 295000 432

4711C8 420 472709 146

471162 322 472763 320

471253 319 472879 320

471898 324 472888 339

472172 155 472930 320

472192 126 472959 321

472211 432 473158 432

472373 152 473183 328

472384 424 473218 301

472424 145 473279 430

472465 429 473309 319

472503 145 473334 319

472533 429 473345 320

472642 432 473380 154

Frankreich.

474365 146 476190 319

474375 320 476219 320

474380 146 47627I 429

474499 146 476330 219

474503 146 476346 320

474509 146 476454 152

474588 319 476470 178

47474I

1098668 170 II27410 79

1106147 3

1108175 170

1109704 6

III1490 6

1111918 6

II13275 3

II15521 170

II15523 170

III6176 164

1118012 170

II18138 164

III8150 170

III8820 170

III8899 167

III9377 164

1120917

1121160 15

II21267 163

121269 163

1121324 15

1121532 183 II30678 169

1121606 163

1122340 163

1122861 200

1122923 15

1123685 164

I123920 49

1123943 15

II24679

I127506 164

I127624 164

I127691 6

II27966 169

1128158 79

II28314 164

1128380 3

1128394 3

II28471 I18

II28726 200

1129029 164

1129253 164

1129504 31

1129514 31

1129721 31

II29722 31

II29904 163

II29929 170

1130197 164

1130317 23

Nr. Seite

1135981 170

1136630 4

1136834 163

1136872 170

1137C65 187

1137388 27

1137779 126

1137835 170

1138146 242

1138595 48

II38658 124 1146185 170

1138670 34 I146373 164

1138845 170 I146401 58

1138936 49 1146491 48

1138937 49

1139339 242

II39592 73

1139741 48

1140131 164

1140351 132

1140354 162

1140373 7

1140437 429

I140995 64

1141009 242

1141639 ΙΟΙ

Vereinigte Staaten

von Amerika.

SeiteNr.

1144480 170

1144522 45

1145307 170

1145370 370

U

1145579 31

II45685 163

1145897 124

11458 8 124

II46014 125

II46142 49

11470II 661

1147159 242

1147265 기

II47376 146

I147392 51

1147398 170

I147465 163.

1147515 47

II47768 50 Ta

I147769 50

1147770 50

1147803 86

1141920 48

1141921 64

1147832 48

IJ47899 8)

1141922 64 1147958 242

II30785 163

1131361 31

1141947 413 1148104 18

II41948 413 II48259 45

II24798 II

1125318 15

432 47647I 178

Norwegen.

24986 359 25130

24991 424

25009 343

25057 352

25116 352

348

25189 348

25395 296

25620 346

1125590 219

1125998 15

1126000 15

II26182 164

II2640I II8

1126586 6

II26629 200

1127162 200

1127163 200

1127264 170

1131691 163

I131709 170

I131799 169

1131986 170

1132376 170

II32476 62

1132709 170

1132736 187

1132737 187

1132873 79

1133019 170

1133637 163

1134129 301

1134432 132

II34846 170

1134921 413

1135472 135

1135639 413

1141999 132

1142068 413

1142371 370

1142795 48

I143114

II48782 162

1148814 163

II48850 429

II48966 12

49 I149027 52

I143330 242 I149030 154

II43332 45 1149390 370

1143339 73 1149487 242

1143366 429 II49653 429

1143482 132

1143625 429

1144036 163

I144037 163

II44076 242

1144077 242

1144171

1144304 48

1144402 J64

1149711 132

1149765 187

52

1149850 170

1157348 49

II64667 202

JI65743 170

1168266 272

1170342 196
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6. Chemie der Pflanzen und Tiere. Agrikulturchemie.

Eine weitere empfindliche Jodprobe für den praktischen Arzt.

J. Schumacher. Die Prüfung des Harns auf einen Jodgehalt er-

folgt durch Zusatz von Wasserstoffsuperoxyd und 1 %iger alkoholischer

Benzidinlösung, worauf der obere Teil der Flüssigkeit bis eben zum

Aufkochen erwärmt wird. Bei Anwesenheit von Jod wird die Flüssig-

keit nach kurzer Zeit intensiv braun bis schwarz, bei Anwesenheit

größerer Mengen scheidet sich ein Niederschlag von gleicher Färbung

aus. Wird nach dem Abkühlen mit Chloroform geschüttelt, so nimmt

dieses die Färbung fast quantitativ auf. Normale Harne werden bei

gleicher Behandlung nicht oder nur dunkel strohgelb gefärbt und

färben dann beim Schütteln mit Chloroform dieses höchstens ein wenig

citronengelb. (D. med. Wochenschr. 1915 , Bd. 41 , S. 532.)

-

sp

Über die Reaktion auf Acetessigsäure nach Gerhardt. L. Licht-

witz. Die Stärke der Eisenchloridreaktion ist in erheblichem Grade

von dem Gehalt an Acetessigsäure unabhängig. Dies wird dadurch

verständlich, daß die Reaktion nur die Enolform anzeigt. Bei Eintritt

einer Acidose erscheint zunächst nur die Ketoform ; die Reaktion mit

Nitroprussidnatrium ist positiv, die mit Eisenchlorid negativ. Erst bei

steigender Konzentration tritt auch die Enolform auf. Die Eisenchlorid-

reaktion zeigt daher die schwereren Störungen an. (Berl. klin .Wochenschr.

1915, Bd. 52, S. 399.) sp

Über das Vorkommen und den Nachweis von Pepsin im Blut-

serum . P. Saxl. (Wien. med. Wochenschr. 1915, Bd. 65, S. 458.) sp

Weitere Erfahrungen mit der Abderhaldenschen Ferment-

reaktion. F. Ebeler und E. Löhnberg. (D. med. Wochenschr. 1915,

Bd. 41 , S. 319.) sp

Klinische Studien mit Abderhaldens Dialysierverfahren . H.

Steiner. Verf. kommt zu dem Gesamtergebnis, daß der Kern der

Methode sich als berechtigt erwiesen hat, und daß die klinische Diagnose

daraus vielfachen Nutzen ziehen kann , daß zur genauen Abgrenzung

der Leistungsfähigkeit das bisherige Material meist noch nicht ausreicht.

Bezüglich der Gravidität ist nur ein negatives Ergebnis unbedingt

verwertbar, positives nur, wenn Menstruation ausgeschlossen werden

konnte. Ebenso ist auch für die Diagnose innersekretorischer Er-

krankungen ein positives Ergebnis nur Hand in Hand mit den klinischen

Befunde zu verwerten, weil meist mehrere Organe der Reihe abgebaut

werden; das günstigste Gebiet bilden die Erkrankungen der Thyreoidea.

Weit ungünstiger ist die Verwertung für Lebererkrankungen, wo nament-

lich ikterische Fälle versagten. Für Erkrankungen anderer Organe,

namentlich für die Carcinomdiagnose, sind die Erfahrungen noch nicht

ausreichend. (D. med. Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S. 489, 526.) sp

Untersuchungen über die zuckertreibende Wirkung adrenalin-

ähnlicher (sympathomimetischer) Substanzen. S. Morita.- Es wurden

vergleichende Versuche ohne und mit Ergotoxin bei Durchströmung von

Froschlebern und mit subcutaner Injektion beim Kaninchen angestellt.

Die Ergebnisse bezüglich der Wirkungsstärke zeigt folgende Tabelle :

Äthylaminoacetobrenzcatechin

Monoäthanolaminoacetobrenzcatechin .

Phenetidoäthanolbrenzcatechin .

Dimethylaminoacetobrenzcatechin

Diäthylaminoacetobrenzcatechin

Aminoacetobrenzcatechin

p-Oxyphenylamin .

Piperidoacetobrenzcatechin

Wirksame Kon-

zentration bei

Froschleber

Wirks. Menge für

1 kg Kaninchen

g

0,002

0,002

1 : 1000000

1 : 1000000•

1 : 500000 0,03

1: 200000 0,15

1 : 100000 0,15

1 : 100000 0,15

0,15

wirkungslos

Vorherige Injektion von Ergotoxin hemmt, wie beim Adrenalin , die

Wirkung; dabei wird die Hyperglykämie meist nur herabgesetzt , das

Auftreten von Zucker im Harn aber ganz beseitigt. Eine besondere

Stellung nimmt 3- Tetrahydronaphthylamin ein. Es wirkt an der isolierten

Froschleber selbst bei 1 : 10000 zunächst nicht zuckertreibend, aber die

Wirkung tritt sofort , wenn die Lösung durch reine Ringerlösung er-

ww

setzt wird, hervor. In dieser Art ist eine Lösung von 1 : 100000 noch

stark zuckermobilisierend, auch noch bei 1 : 200 000, bei 1 : 500000 aber

nur noch spurweise ; Ergotoxin hemmt bei 1 : 200 000, nicht mehr bei

1 : 100000. Bei Kaninchen wird durch 0,015 für 1 kg deutliche Hyper-

glykämie hervorgerufen , aber selbst durch 0,15 g keine Glucosurie.

(Arch. experiment. Pathol. u. Pharmakol . 1915, Bd. 78, S. 245.) sp

Über Aufnahme und Speicherung der Digitalissubstanzen im

Herzen. V. Issekutz. (Arch. experiment. Pathol. u. Pharmakol. 1915,

Bd. 78, S. 155.) sp

Über die Cerebrospinalflüssigkeit und über die Wirkung der

Lumbalpunktion beim Delirium potatorum. R. Steinebach. (D. med.

Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S. 369.) sp

Untersuchungen an großhirnlosen Kaninchen. Suketaka Morita.

(Arch.experim. Pathol. u. Pharmakol . 1915 , Bd . 78 , S. 188 , 208, 218, 223.) sp

Bemerkungen zu A. Marbach : „Neues Verfahren der Hefe-

erzeugung aus Zucker und Mineralsalzen. " A. Kossowicz.

Verf. führt gegenüber MARBACH an, daß schon WILDIERS 1901 , der

die berühmte Arbeit PASTEURS über die Ausnutzung von Ammonium-

verbindungen durch Hefen und die Überführung der ersteren in Hefe-

eiweiß überprüfte, fand, daß diese Überführung nur in Gegenwart ge-

wisser stickstoffhaltiger Würzen stattfindet, und daß Verf. auf Grund

der Arbeit WILDIERS 1901/02 unter Hinweis auf die Melassegärung

Untersuchungen über die Vermehrung von Hefe in mineralischen Nähr-

lösungen ausführte und beschrieb. (Österr. Chem.-Ztg. 1915, 2. Reihe,

Bd. 18, S. 87.)

―

CS

Zur Frage der Hefeerzeugung aus Zucker und Mineralsalzen.

E. Kalin. Die Verwendung von Ammoniaksalzen und Phosphaten

in der Hefefabrikation ist bekannt. Abgesehen von den Vorarbeiten

PASTEURS, WILDIERS u . a. gebührt jedoch in erster Linie dem INSTITUT

FÜR GÄRUNGSINDUSTRIE in Berlin das Verdienst, auf wissenschaftlicher

und praktischer Basis die Hefeerzeugung aus Zucker und Mineralsalzen

festgestellt zu haben . (Österr. Chem.-Ztg. 1915, 2. Reihe, Bd. 18, S. 98.) cs

Neuere Versuchsergebnisse. F. W. Dafert. Eine Beeinflussung

des Proteingehaltes der Braugerste findet nach Verf. durch eine Super-

Knochenmehl erzielten Mehrerträge auf dem Felde waren untereinander

phosphatdüngung nicht statt. Die durch Thomasmehl, Präzipitat und

fast gleich, im ganzen aber etwas geringer als die von Superphosphat

herrührenden. Die Wirkung der Kalidüngung wird durch eine gleich-

zeitige Kalkung um etwa 50 % erhöht. Ferner bespricht Verf. noch

die Ergebnisse seiner Wiesen-, Reben- und Teichdüngungs-, sowie

einiger Fütterungsversuche. Die Methodik der Düngungsversuche wurde

vom Verf. geändert. (Sonderabdr. Monatsh. Landw. 1914, Heft 1/2.) cs

Der Gebrauch radioaktiver Substanzen als Düngemittel. W. H.

Ross. In letzter Zeit wurde sogenannter radioaktiver Dünger, ein

Gemenge des üblichen Kunstdüngers mit geringen Mengen von Rück-

ständen aus der Urangewinnung oder geringwertiger Radiumerze, in

den Handel gebracht, und diesem Dünger ein besonders wachstum-

fördernder Einfluß auf die Pflanzen zugeschrieben. Wenn nun auch

in Glashäusern ein derartiger Dünger sich bezahlt machen könnte, ist

bei der großen Seltenheit und den geringen Mengen der radioaktiven

Substanzen nach Verf. eine praktische Verwendung dieser Düngemittel

für die Landwirtschaft ausgeschlossen. Es ist übrigens augenscheinlich,

daß die Wirkung des Urans auf die Pflanzen dessen chemischen und

nicht dessen radioaktiven Eigenschaften zuzuschreiben ist. (Chem. News

1915, Bd. 111 , S. 233 und 242.) CS

Schädiger des Zuckerrohres. Hollrung. Verf. gibt eine zu-

sammenfassende Darstellung der zahlreichen neueren Arbeiten auf diesem

Gebiete, die mit dazu beitrugen, dem Rohrzucker wachsende und zum

Teil schon überwiegende Bedeutung auf dem Weltmarkte zu sichern .

(Centralbl . Zuckerind. 1915, Bd. 24, S. 205.) i
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Entwässerung von gewaschener Fein-

kohle in Entwässerungstürmen unter Zu-

hilfenahme von Druckluft. Julius Plzak,

Prag. Gespannte Luft oder Gase werden

bis etwa in die Mitte des Waschgutes ein-

geleitet. Die Abbildung zeigt eine geeignete

Vorrichtung und zwar eine Entwässerungs-

vorrichtung mit einer unteren Tropfwasser-

abführung. Im unteren Teile des Waschgut-

Behälters a ist ein durchlochtes Rohr b an-

geordnet. Mit Hilfe einer Druckluftleitung c wird

die Druckluft in das siebartig gelochte Rohr b

geleitet, von wo sich der Druck über das ge-

samte Waschgut von innen nach außen ver-

teilt. Bei längerer Zufuhr entweicht die Luft

an der Oberfläche des Waschgutes. (D. R. P.

288391 vom 25. November 1913.) i

der Düsen die Beheizung des Ofens mit Reichgas oder mit Schwachgas

erfolgen kann. (D. R. P. 289082 vom 29. November 1913.)
i

Selbstsperrung für die Steuerung an Generativ-Gasöfen mit

Rechts-, Links- und Kaltheizung. Dellwik Fleischer-Wassergas-

Ges. m. b. H., Frankfurt a. M. (D. R. P. 288731 vom 10. Jan. 1914.) i

Rührwerk für mechanische Röstöfen u, dgl . Metallbank und

Metallurgische Gesellschaft Akt. - Ges. , Frankfurt a. M. — Das

Rührwerk des D. R. P. 268 602¹) ist hier dahin abgeändert, daß an der

hinteren Wand der Wellenaussparungen b für die Rührarme h ein

hohler, außen mit Schraubengewinde versehener Bolzen ƒ eingeschraubt

oder ein außen mit Schraubengewinde versehener hohler Ansatz fest

angebracht ist, auf dessen vorderes Ende eine hohle Mutter i ge-

schraubt ist. Diese Mutter i legt sich gegen einen Ringflansch k im

Abpressen der flüssigen Bestandteile aus Rohtorf und anderen

schlammigen Massen u. dgl. Dr. Carl Heine , Dabendorf, Kr. Teltow,

und Julius Rudeloff, Berlin - Wilmersdorf.- Das zwischen zwei Förder-

bahnen eingebettete Preßgut wird mittels der Förderbahnen unter

zwischenzeitlicher Aufhebung des Preẞdruckes nacheinander Preß- &

vorrichtungen zugeführt, welche einen stufenweise wachsenden Druck

auf das Preẞgut ausüben , wobei die Zuführung des Preẞgutes zu

den einzelnen Preßvorrichtungen schrittweise erfolgt und die Pressung

des Gutes unter jedesmaligem Stillsetzen der Förderbahnen geschieht.

(D. R. P. 288 521 vom 13. Dezember 1913.)
i

Das Heizungs- und Stickstoffproblem nach dem Kriege. P. W.

Uhlmann. Ed. Donath. E. Besemfelder. (Chem. -Ztg. 1915,

S. 713, 918, 925.)

- ―

Brikettierung von Braunkohlen- oder Torfbrasenstaub. Emil

Schimansky, Berlin. Um die Festigkeit und Härte der Briketts

nach D. R. P. 287157¹) noch zu erhöhen, setzt man der Mischung

von Staub und erhitzten Sägespänen Koksklein zu. (D. R. P. 289070

vom 22. November 1914, Zus. zu Pat. 287157.) i

Brenner für gasförmigen Brennstoff. Bruno Versen , Dort-

mund. - Der Brenner besitzt mehrere gleichachsige , ringförmig in

sich geschlossene Luftkanäle , denen der Brennstoff durch winklig zur

Zugrichtung liegende , tangential oder annähernd tangential gerichtete

Düsen derart zugeführt wird , daß dem Brenngemisch in aufeinander-

folgenden Ringkanälen eine Drehung in dem einen oder anderen Sinne

erteilt wird. (D. R. P. 288 880 vom 7, Februar 1914.) i

Über Ölfeuerung mit besonderer Berücksichtigung der Zer-

stäuberbrenner. Essich. Beim Zerstäuberbrenner kommen drei

Vorgänge in Betracht, die Zerstäubung, Vergasung und Verbrennung.

Die Zerstäubung ist bei den meisten Düsen vor dem Austritt des

Nebelgemisches aus der Rohrmündung beendet. Die Vergasung be-

ginnt infolge der Rückstrahlung der Flamme bereits beim Austritt des

Gemenges aus der Düse. Die Temperatur des vergasenden Nebels und

damit die Zündungsgeschwindigkeit erreicht in einigem Abstande von

derselben die Strömungsgeschwindigkeit. Von diesem Punkte ab be-

ginnt die Verbrennung. Was die Wirtschaftlichkeit der Ölfeuerung be-

trifft, so kosten 1000 W. E. in Deutschland durchschnittlich bei Kohlen-

feuerung 0,25 Pf, bei Generatorgasfeuerung 0,4 bis 0,5 Pf, bei Öl-

feuerung 0,75 Pf, bei Leuchtgasfeuerung 2 bis 3 Pf, bei Koksofengas-

feuerung 1 Pf, doch ist bei Berechnung dieser Zahlen die Wärme-

ausnutzung unberücksichtigt geblieben , die man um so höher zu

veranschlagen hat, je höher der Heizwert des Brennstoffes ist, also bei

Öl-, Koksofen- und Leuchtgasfeuerung größer als bei Generatorgas-

feuerung und besonders bei reiner Kohlenfeuerung. (Petroleum 1915,

Bd. 10, S. 479.)

Die Ausdrucksweise leidet an Unklarheiten; so z. B. die These , daß die

Temperatur des Gemisches und damit die Zündgeschwindigkeit die Strömungs-

geschwindigkeit erreicht. kg

Rührarm und drückt auf diese Weise den Rührarm in seinem Sitz fest.

Die hohle Mutter i ist an ihrem vorderen Ende zur Aufnahme eines

Kühlrohres eingerichtet. Bricht der Rührarm h ab, so wird das

Rohr / herausgenommen, die Mutter i abgeschraubt und das Rührarm-

ende herausgezogen. Sollte dies Schwierigkeiten machen, so schraubt

man den Hohlbolzen ƒ heraus. (D. R. P. 288 405 vom 22. April 1914,

Zus. zu Pat. 268 602.) i

Die physikalisch- chemischen Vorgänge bei Verdampfung von

Heizöl mit besonderer Rücksicht auf die Verwendung von Öl-

feuerungen in Gießereiöfen. A. Irinyi. Um die Zersetzung und

Verkokung des Heizöles zu verhindern oder zu verringern, sind zwischen

der beheizten Metallwand und der Flüssigkeit durch die isolierende

Gasschicht hindurch Wärmebrücken in Form von Berührungskörpern

angebracht. Bei den metallurgischen Ofen ist eine Verdampfung des

Heizöles unter Luftabschluß , eine Durchmischung des Oldampfes mit

Luft und eine Verbrennung des Gemisches im Arbeitsraume des Ofens,

vor allem aber eine möglichst große Wirbelung im Ofeninnern anzu-

streben. Neuerdings ist es auch gelungen , das in großen Mengen

produzierte , schwer verwertbare Steinkohlenteerpech in Staubform zu

verheizen; zur Zerstäubung des vermahlenen Peches dienen die all-

gemein bekannten Einblasevorrichtungen. (Petroleum 1914, Bd . 10, S.9.) kg

Herstellung von brennbaren Flüssigkeiten aus Gasen. ) Folke

Hultgren , Stockholm. (D. R. P. 287992 v. 25. Dezember 1912.) z

Einrichtung zur Erzeugung von Dampf mittels im Kreislauf

strömender Flüssigkeit hohen Siedepunktes. Ludwig Zippert,

Düsseldorf- Oberkassel . An einen vorhandenen Dampfkessel ist ein

von hochsiedender Flüssigkeit beheizter Nebendampfkessel derart an-

geschlossen, daß die Dampf- und Wasserräume beider Kessel mit ein-

ander in Verbindung stehen und der Erhitzer für die hochsiedende

Flüssigkeit im Bereich der Feuergase des Dampfkessels angeordnet ist.

(D. R. P. 288 662 vom 14. Januar 1915.) i

Kesselfeuerung mit zwischen dem Feuerbuchskessel und dem

Röhrenkessel liegender Verbrennungskammer. Elly Pielock geb.

Lange, Charlottenburg, und Ernst Pielock, Kiel. Die beide Kessel-

zu einem festen Ganzen verbindende Verbrennungskammer dient nicht

zur Dampferzeugung und enthält eine schräg oder treppenförmig aus-

gebildete Wand, welche mit einem Gewölbe vereint ist und zur Vor-

wärmung der Verbrennungsluft, zur Rauchverbrennung und zum Ab-

stücke und der Flugasche dient. (D. R. P. 288 806 v. 18. Mai 1912.) i

Unterbrenner -Koksofen für wahlweise Beheizung durch Reich- fangen und Niederschlagen der vom Rost kommenden glühenden Kohlen-

---

gas und Schwachgas mit seitlich der Ofenbatterie liegenden Luft-

erhitzern. Gebr. Hinselmann , Essen a. d. Ruhr. Unter jeder

Heizwand , aber oberhalb der Meistergänge , ist zwischen den Düsen-

steinen für die Reichgaszuführung ein kleiner Wärmespeicher für die

Vorwärmung des Schwachgases eingebaut. Hinter jedem Wärmespeicher

für Schwachgas ist eine vom Meistergange aus zugängliche Regelvor

richtung in den Abzugskanal eingebaut. Jede Gaszuführungsdüse ist

um eine senkrechte Achse schwenkbar, damit durch einfaches Umlegen

In der Längsrichtung verschiebbare Blasvorrichtung zum

Reinigen von Dampfkesselrohren u. dgl. Fritz Joachim Christian

Frank, Hamburg.Frank, Hamburg. An dem Blasrohr greift eine Nürnberger Schere

an, auf deren Antrieb eine Vierkantstange gelagert ist , welche durch

eine im Rohr befindliche Vierkantführung hindurchgeht, um dem Blas-

rohr eine Drehbewegung zu erteilen. (D. R. P. 288 798v. 31. Okt.1914.) i

1) Chem.-Ztg. Repert. 1914, S. 74.

1) Chem.-Ztg. Repert. 1915 , S. 386. 2) Ebenda 1914, S. 420 ; Franz. Fat 457174.
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19. Mineralöl. Asphalt. Sprengstoffe.

Einige Beziehungen zwischen Steinkohle und Erdöl hinsichtlich

ihrer Entstehungsweise. D. White. Es besteht anscheinend

Parallelismus zwischen der Anreicherung von wasserstoffreichen Kohlen-

wasserstoffen im Erdöl und von Kohlenstoff in den kohlehaltigen Rück-

ständen (Steinkohlen, Kohlenschiefern usw.). Dieser Parallelismus, den

die geologische Betrachtung der nordamerikanischen Kohlen- und Öl-

felder mehr oder minder klar erkennen läßt, besitzt hohe wissenschaft-

liche und technische Bedeutung. (Journal Washington Academy of

sciences 1915, Bd. 5, S. 189.) kg

Zur Frage der Petroleumvorkommen in Südostmähren im

Zusammenhange mit den Mineralquellen . R. Schubert. Sofern

die Gase und das Erdöl von Egbell, wie auch die Erdölspuren von

Göding und Lunderburg aus dem Alttertiär stammen , was nicht un-

wahrscheinlich ist, darf man annehmen, daß auch das südliche Mähren

Erdölschätze birgt. (Petroleum 1915, Bd. 10, S. 481.) kg

Geologie der argentinischen Petroleumlagerstätten nebst Be-

merkungen zur Geschichte ihrer bisherigen Erforschung und Auf-

schließung. A. Windhausen. - Argentinien besitzt in seinen Erdöl-

lagerstätten einen gewaltigen Schatz, dessen Hebung aber einstweilen

nur im Gebiete von Comodoro Rivadavia mit einigem Ernste und

Erfolge ins Werk gesetzt ist. (Petroleum 1915, Bd. 10, S. 277.) kg

Zur Entwicklung des Oklahomafeldes. Die für das Jahr 1914

vorliegenden statistischen Angaben über die Erdölgewinnung in den

nordamerikanischen Vereinigten Staaten rücken die Ergiebigkeit des

Midcontinentfeldes , unter welcher Bezeichnung man die Erdölgebiete

von Kansas, Oklahoma, Nordtexas und Caddo in Louisiana zu begreifen

hat, fast an die erste Stelle. (Petroleum 1915 , Bd. 10, S. 433.) kg

-

Die Nomenklatur in der Erdölwissenschaft. H. v. Höfer.

Man bezeichne das Naturerzeugnis als Erdöl (= Rohöl , Bergöl) , das

zähflüssige Erdöl als Erdteer, die gasförmigen Anteile des Erdöls als

Erdgas oder besser Erdölgas ; man sage statt gusher, flowingwell oder

Fontäne Springer. Synonyme des in der deutschen Literatur auszu-

merzenden Wortes Naphtha (Nafta) sind Erdöl oder Rohbenzin , je

nachdem es sich um russische bezw. galizische oder amerikanische Ver-

hältnisse handelt. Synonyme sind ferner Petroleum, Leuchtöl, Kerosen

(amerikanisch), Kerosin (russisch) . (Petroleum 1915, Bd. 10 , S. 401. ) kg

Vereinheitlichung der Bezeichnungen in der Erdölwissenschaft.

L. Steiner. Man wähle die Ausdrücke Erdöllagerstätte (nicht Ollager

oder Petroleumlager) , Erdölgebiet (nicht Petroleumgebiet, Olterrain,

Oldistrikt, Naphthafeld) , Erdölsonde (nicht Erdölgrube , Ölbergwerk,

Olbrunnen usw.) , man spreche also von Bohrsonden , Schöpfsonden,

Springsonden und sage statt Erdöleruption Erdölausbruch. (Petroleum

1915, Bd. 10, S. 478.) kg

Die österreichisch-ungarische Erdölindustrie im Kriege. - Die

ungeheure Wichtigkeit der Erdölindustrie für die österreichische Volks-

wirtschaft wird durch die Schwierigkeiten, in die sie durch den Krieg

geraten ist, für die Allgemeinheit so recht klargestellt. Die neuen Er-

folge der mit beispielloser Hingebung kämpfenden vereinigten deutschen

und österreichisch- ungarischen Armeen berechtigen zu der Hoffnung, daß

die schwer geprüfte galizische Erdölindustrie bald ihre Tätigkeit im

vollen Umfange wieder wird aufnehmen können. (Petroleum 1915,

Bd. 10, S. 613.) kg

Die Bitumenlager von Sidi Messaoud in Algier. Ed. Gräfe.

Die Aussichten für eine Schwelindustrie in Algier müssen auf Grund

der Entdeckung scheinbar unerschöpflicher Lagerstätten von Asphalt-

gestein als sehr günstig bezeichnet werden. Vermutlich ist in größeren

Tiefen unter dem Asphaltgestein flüssiges Bitumen oder Erdöl anzu-

treffen. (Petroleum 1915, Bd. 10, S. 641.) kg

Über die Destillation von Mineralölen und flüssigen Kohlen-

wasserstoffen aller Art, Fettsäuren und ähnlichen Materialien.

L. Singer. Die Destillation unter stark vermindertem Luftdruck, die

>Hochvakuumanlage« , bedingt »eine derartig weitgehende Reduzierung

der Anlagekosten , Ökonomisierung und Vereinfachung, sowie Be-

schleunigung des Betriebes und eine so unzweifelhaft sichergestellte Ver-

edelung der erzielten Destillate, daß die Anlagekosten oft schon in einem

halben Jahre allein aus den Betriebsersparnissen gänzlich amortisiert

werden können«. (Petroleum 1915, Bd. 10, S. 605.)

kgVerf. ist seit Jahren auf diesem Gebiete erfinderisch tätig.

Herstellung von Rauchentwicklern für Geschossę. Westfälisch-

Anhaltische Sprengstoff- Actien - Gesellschaft, Berlin . - Die

Rauchentwickler sollen beim Krepieren der Granaten unter Erzeugung

eines dicken Nebels den Einschlagspunkt der Granaten erkennen lassen.

Die bisherigen Rauchentwickler oxydieren teils bei längerer Lagerung

und geben zu Unfällen Veranlassung oder verbreiten bei der Ver-

Zündwaren.

-―

arbeitung dicke , nicht atembare Dämpfe , welche die mit der Ladung

beschäftigten Arbeiter belästigen , oder der Rauch ist zu dünn und

verfliegt leicht. Die Patentinhaberin will gefunden haben, daß Gemische

aus metallischem Arsen und Sauerstoff abgebenden Stoffen, wie Kali-

salpeter, Kaliumchlorat usw., sich bei der Lagerung außerordentlich

beständig zeigen, sich leicht in der Form von Rauchentwicklern ver-

arbeiten lassen und bei der Explosion der Granate einen so starken,

dicken und schweren Rauch von arseniger Säure erzeugen, daß sie

besser sein sollen als die zurzeit vielfach angewandten Phosphor- Rauch-

entwickler. Eine geeignete Mischung besteht aus 60% metallischem

Arsen und 40 % Kalisa! peter. (D. R. P. 288959 v. 14. März 1915.) i

Ein neuer Detonator. Lothar Wöhler, Darmstadt, und E. J.

du Pont de Nemours Powder Co. , Wilmington. Nach dem

V. St. Amer. Pat. 904 289 kann Knallquecksilber allein oder mit anderen

Sprengstoffen durch Schwermetallnitride ersetzt werden. Diese Ver-

bindungen können nun hauptsächlich Blei-Silbernitrid, 0,1-0,2 g allein

oder mit nachgenannten Stoffen gemischt, als Lage auf Knallquecksilber,

Knallsatz, Diazobenzolnitrat, Stickstoffsulfid und organischen Nitrokörpern

gepreßt, bei den höchsten Preßdrucken verdichtet werden. Dadurch

wird das sogenannte Totpressen bei Knallquecksilber oder Knallsatz

vermieden und eine Reihe anderer , sonst ungeeigneter Detonatoren

erster Klasse verwendungsfähig. Die der Patentschrift beigegebene Ab-

bildung einer Sprengkapsel zeigt eine Lage Nitride allein oder in

Mischung mit und über den vorgenannten Sprengstoffen, bedeckt von

einer Schutzhülse, deren durchlochter Boden nach oben zeigt. (V. St.

Amer. Pat. 1128394 vom 16. Februar 1915, angem. 10. Mai 1911.) Il

Ein neuer explosibler Zündsatz. Arthur Jaques , Redding,

Polmont Station, Gordon Wells , St. Albans, und Nobels Explosives

Co. Ltd., Glasgow. Bei der Verwendung von elektrischen Zündern

und Detonatoren mit hoher und niedriger Spannung in Reihenschaltung

sind mit der Anzahl der Zünder schnell wachsende Zündmaschinen

von größerer Kapazität erforderlich. Ein Zusatz von Benzoylsuperoxyd,

etwa 40-33 %, zum Zündsatz erniedrigt die Explosionstemperatur er-

heblich, weil diese Substanz schon bei 112 ° C. heftig Sauerstoff ab-

gibt. Eine Mischung von Knallquecksilber 60 % und Benzoylsuperoxyd

40% entzündet sich bei 112 ° C., Knallquecksilber allein bei 180 ° C.

Ungefähr der gleiche Zündpunkt wurde bei Sätzen aus Kupferammonium-

thiosulfat oder Bleithiosulfat , Kaliumchlorat und Benzoylsuperoxyd er-

halten. Die erforderliche Strommenge betrug bei solchem Zusatz nur

3/4 der früheren. Mit derselben Zündmaschine konnten 25 % mehr

Zünder detoniert werden. (V. St. Amer. Pat. 1106147 vom 4. August

1914, angem. 4. Oktober 1913.)
ll

-

Ein Verfahren, die Detonationsgeschwindigkeit von Explosiv-

stoffen zu ändern. Clifford A. Woodbury, Chester, Penns., und

E. J. du Pont de Nemours Powder Co. , Wilmington, Del. - Der

Patentanspruch lautet auf die Verwendung eines Bestandteiles von

Explosivstoffen in verschiedener Körnergröße, wodurch die Detonations-

geschwindigkeit auf Wunsch in erheblichem Grade geregelt werden

kann. Diese Neuheit ist von Wert in Kohlenbergwerken, da durch

Sprengstoffe mit gröberem Korn die Ausbeute an verwertbarer Würfel-

kohle vergrößert wird. Beispiel : Ammoniumnitrat 80% davon 40 %

durch ein 100 Maschensieb gehend und nur 5 % auf dem 40 Maschen-

sieb bleibend - Nitroglycerin 10 % und Holzschliff 10 %; v = 3600 m/Sek.

Derselbe Sprengstoff mit Ammoniumnitrat von solcher Korngröße, daß

nur 17 % durch das 60 Maschensieb gehen; v = weniger als 2700 m/sek.

Die Anpassung des Sprengstoffs an das Sprengobjekt durch die oft

nachteilige Änderung der Zusammensetzung fällt fort. (V. St. Amer.

Pat. 1113275 vom 13. Oktober 1914, angem. 18. Mai 1912, erneuert

2. März 1914.) ll

-

Ein neuer Sprengstoff. Clifford A. Woodbury, Chester, Penns. ,

und E. J. du Pont de Nemours Powder Co., Wilmington, Del .

Der Patentanspruch umfaßt die Anwendung von grobkrystallinischen

Salzen wie z. B. Ammoniumnitrat in Sprengstoffen, die Nitrokörper wie

Nitroglycerin und ein Absorptionsmittel wie Holzmehl enthalten. (V. St.

Amer. Pat. 1124679 vom 12. Januar 1915, angem. 18. Mai 1912.) I

Ein neuer Sprengstoff. Fin Sparre und E. J. du Pont de

Nemours Powder Co., Wilmington. Das neue Pulver, zur Klasse

der Schwarzpulver gehörig , ist völlig oder zum größten Teil wasser-

löslich ; trotzdem läßt es sich zu Kuchen von ausreichender Kohäsion

pressen, aus denen graphitierte Körner von gewünschter, veränderlicher

Größe und Brenndauer herstellbar sind. Dies wird erreicht durch die

Verwendung von metallischen Sulfiden, besonders der Alkali -Erdalkali-

polysulfide. Beispiel I : 70 % Natriumnitrat, 15% Natriumpolysulfid und

15 % Natriumkresolsulfonat; II : 72 % Natriumnitrat, 13 % Calciumpoly-

sulfid und 15 % Knochenkohle, feingepulvert. (V. St. Amer. Pat. 1128 380

vom 6. Februar 1915, angem. 25. Januar 1913.) ll
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Darstellung der Halogenwasserstoffadditionsprodukte des Ace-

tylens. Chemische Fabrik Griesheim - Elektron. Man läßt

Acetylen und Halogenwasserstoff in Gegenwart von Katalysatoren auf-

einander einwirken , indem man die Komponenten mit gelösten oder

suspendierten Katalysatoren in Berührung bringt. Bei Verwendung

wässriger Katalysatorlösungen muß ein größerer Gehalt von Halogen-

wasserstoff (mindestens 5 %) in der Lösung anwesend sein. Das Ver-

fahren läßt sich auch so durchführen, daß man die reagierenden Gase

nicht gleichzeitig, sondern abwechselnd, oder daß man sie gleichzeitig,

aber an verschiedenen Stellen des Reaktionsraumes mit dem Katalysator

in Berührung bringt. (D. R. P. 288584 vom 11. September 1913,

Zus. zu Pat. 278 249.¹) Y

Darstellung von Alkaliaceton. Farbenfabriken vorm. Friedr.

Bayer & Co. Man läßt Aceton, zweckmäßig unter Anwendung eines

indifferenten Verdünnungsmittels, auf ein Alkaliamid unter 0 ° C. ein-

wirken und erhält ein Alkaliaceton in Gestalt einer gut krystallisierenden,

in Äther leicht löslichen und bei niedriger Temperatur beständigen

Verbindung. (D. R. P. 287933 vom 22. Juli 1913.) r

Destillation von Aluminiumäthylat. Farbwerke vorm. Meister

Lucius & Brüning. Aluminiumäthylat läßt sich auch unter Atmo-

sphärendruck unzersetzt destillieren, wenn man die Dämpfe weiterer

Überhitzung rasch entzieht. Dies läßt sich z. B. durch Anwendung

eines niederen Destillationsgefäßes erreichen, wodurch die Kondensation

im oberen Teile des Destillationsgefäßes vermieden wird. (D. R. P.

289157 vom 22. Februar 1914.)

-

Darstellungvon ungesättigten Alkoholen. Farbenfabriken vorm.

Friedr. Bayer & Co. 3-Methylbutinol CH3 . C(CH3)(OH) . C CH¦

sowie seine Homologen und Analogen lassen sich mit reduzierenden

Mitteln in 3-Methylbutenol usw. überführen. (D. R. P. 288271 vom

11. Dezember 1913.)

Gewinnung von Ameisensäure aus dem Reaktionsgemisch von

Formiaten und Mineralsäuren.2) R. Koepp & Co. , Ostrich. (D. R. P.

288266 vom 13. Juli 1911.) Z

Herstellung von Anhydriden einbasischer organischer Carbon-

säuren. A. J. van Peski , Vlaardingen, Niederlande. Gemäß der

Gleichung: RCONASOR'COONa = RCO.O.OCR' + Na₂SO, kann

z. B. Essigsäureanhydrid erhalten werden, wenn man eine Mischung

von 175 kg Natriumsalz der Acetylschwefelsäure und 269 kg Essigsäure,

Essigsäureanhydrid und überschüssiges Natriumacetat (letzteres Gemisch

aus 242 kg Essigsäureanhydrid [42,22 % ig], 92 kg Oleum [70 %ig] und

110 kg Natriumacetat erhalten) in einen Rührkessel bringt, in dem

100 kg Natriumacetat vorgelegt sind. Nach gutem Durchrühren und

längerem Erhitzen werden 342 kg Essigsäureanhydrid abdestilliert. Diese

Menge entspricht einer Ausbeute von 47,85 %. (V. St. Amer. Pat. 1136 630

vom 20. April 1915, angem. 30. Juli 1913.) ks.

Darstellung von Anhydriden organischer Säuren oder deren

Gemischen mit den entsprechenden Säuren. ) R. Müller und

Deutsche Celluloidfabrik, Eilenburg. (D. R. P. 287649 vom

21. Dezember 1913.)

Darstellung organischer Phosphorverbindungen. R. Willstätter¹)

und E. Sonnenfeld , Berlin -Dahlem. (D. R. P. 288 393 v. 30. Juni 1914.) z

Darstellung von Estern des Trichlorbutylalkohols. Dr. Richard

Wolffenstein , Berlin. Der Trichlorbutylalkohol wird mit Malon-

säuren nach den für die Darstellung von Estern üblichen Methoden in

die sauren Ester übergeführt. Der saure Malonsäureester ist nicht

flüchtig und bildet, z. B. mit den Alkalien, in Wasser leicht lösliche

Salze. (D. R. P. 289001 vom 22. November 1913.)

Darstellungvon 4,4'-Diaminodiarylketonen und deren Derivaten.

Badische Anilin- und Soda- Fabrik. 4,4'-Diaminodiarylmethane4,4'-Diaminodiarylmethane

oder deren im Arylrest substituierte Derivate werden mit Polysulfiden

in der Wärme behandelt. (D. R. P. 289 108 vom 24. Februar 1914,

Zus. zu Pat. 287994.)
Y

Darstellung von N-substituierten 4,4'-Diaminodiarylthioketonen

und deren Derivaten: Badische Anilin- und Soda- Fabrik.

Man erhitzt N-substituierte 4,4'-Diaminodiarylmethane mit Polysulfiden.

(D. R. P. 287994 vom 17. Dezember 1913.) r

Kondensieren von mittels Dampfes destilliertem Rohglycerin

oder dergl. in mehreren Stufen , wobei der obere Teil der Vor-

richtung als Heißwasserkondensator ausgebildet ist. Marx & Rawolle,

New York. Der Heißwasserkondensator 1 besitzt vertikale Rohre 2,

¹) Chem.-Ztg. Repert. 1914 , S. 537.

2) Ebenda 1913, S. 249 ; V. St. Amer. Pat. 1043985.

Ebenda 1915, S. 69 ; Franz. Pat. 468963.

4) Ebenda 1915, S. 122.
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die von durch die Leitung 3 eingeführtem Heißwasser umspült werden.

An den Heißwasserkondensator schließt sich unten der Sammelbehälter 4

für das reine Glycerin. In diesem Behälter 4 ist ein Abzugsbehälter 5

eingebaut, der von der Außenluft abgeschlossen ist. Der Behälter 4

bildet für den Behälter 5 einen Wärmeschutzmantel. Oberhalb des

Behälters 5 und unmittelbar unter dem Heißwasserkondensator ist ein

Teller 6 angeordnet, an dessen Unterseite ein ringsum laufender Flansch 7

vorgesehen ist, der in einem gewissen Ab-

stand das obere Ende des Behälters 5 um-

gibt und auch Abstand von dem äußeren

Behälter 4 hat. Dieser Flansch 7 dient

zur Führung der die Vorrichtung durch-

strömenden glycerinhaltigen , vom Ver-

dampfer kommenden Dämpfe. Das vom

Verdampfer kommende, das Rohglycerin-

destillat führende Rohr 8 mündet in den

inneren Behälter 5. In diesem werden die

von den Dämpfen mitgeführten groben Un-

reinigkeiten niedergeschlagen , die bereits

bei einer höheren Temperatur kondensieren.

Diese fließen durch ein Rohr 10 zu einem

Sammelbehälter 11, von welchem sie ent-

weder zwecks nochmaliger Destillation zum

Verdampfer zurück oder sonstwie abgeleitet

werden. Die aus dem Behälter 5 ent-

weichenden Dämpfe werden durch den

Teller 6 und seinen Flansch 7 in den

Kondensatbehälter 4 und aus diesem zum Heißwasserkondensator 1

geleitet. Der Flansch 7 leitet die Dämpfe so , daß sie zunächst der

kondensierenden Wirkung des Behälters 4 ausgesetzt und dann den

Kühlrohren 2 zugeführt werden. Das im Behälter 4 kondensierte

Glycerin ist von der besten Qualität und sammelt sich in dem mittels

Rohres 12 angeschlossenen Sammler 13. Das in den Rohren des

Heißwasserkondensators sich niederschlagende Glycerin ist von mittlerer

Qualität und fließt in dem Teller 6 zusammen, von welchem es durch

Rohr 14 in den Sammler 15 gelangt. Die nicht kondensierten Dämpfe

entweichen durch Rohr 16 in den nächstfolgenden Verdampfer. (D. R. P.

288449 vom 7. November 1913.)
i

Darstellung einwertiger Phenole und ihrer Substitutions-

produkte. C. F. Boehringer & Soehne, Mannheim-Waldhof.

Man verwendet an Stelle der im D. R. P. 286 266¹) benutzten Dihalogen-

substitutionsprodukte aromatischer Kohlenwasserstoffe oder ihrer Deri-

vate in gleicher Weise die entsprechenden Monohalogenverbindungen.

Z. B. gewinnt man Phenol aus 115 g Chlorbenzol beim 30 Std . - Schütteln

mit 100 g frisch gelöschtem Kalk, 10 g Jodkalium und 500 ccm Wasser

im Kupferkessel bei 240 ° C. (D. R. P. 288 116 vom 20. März 1912,

Zus. zu Pat. 286 266.) r

Reduktion aromatischer Nitroverbindungen. Chemische Fabrik

Griesheim- Elektron.-Die Reduktion aromatischerNitroverbindungen

in alkalischer Lösung, welche bisher mit Zinkstaub ausgeführt wurde,

läßt sich vorteilhaft mit dem im Prozentgehalt und in der Reaktions-

fähigkeit gleichmäßigeren getrockneten Zinkschwamm bewerkstelligen,

wie solcher z. B. nach D. R. P. 2822342) gewonnen wird. (D. R. P.

288413 vom 23. Dezember 1913.) гр

Darstellung von o-Chlortoluol-p-sulfosäure. Farbwerke vorm.

Meister Lucius & Brüning. Man verwendet statt p-Toluol-

sulfosäure, wie nach D. R. P. 286712,3) Gemische aus o- und p-Toluol-

sulfosäure. (D. R. P. 287932 v. 16. Januar 1914 , Zus. zu Pat. 286712.) r

Darstellung von oxindol-p-sulfosaurem Natrium. Dr. Julius

Hausmann , Frankfurt a. M.Hausmann, Frankfurt a. M. Man sulfiert Phenylessigsäure bei

Temperaturen zwischen 70 und 150° C. mit der drei- bis fünffachen

Menge Schwefelsäure von 66 ° Bé. , nitriert die Sulfosäuren , reduziert

die Nitrosulfosäuren und behandelt das Reduktionsprodukt , falls die

Reduktion nicht in Gegenwart freier Säure ausgeführt wurde, nach-

träglich mit Mineralsäure. (D. R. P. 289 028 v. 15. Okt. 1913.) y

Darstellung eines Formaldehydkondensationsproduktes des 2-

Aminoanthrachinons. Chemische Fabrik Griesheim- Elektron.

Man läßt Formaldehyd auf Suspensionen von mineralsauren Salzen des

2-Aminoanthrachinons in einem geeigneten Suspensionsmittel , Eisessig,

verdünnte (nicht konzentrierte) Schwefelsäure, Ameisensäure, Salzsäure

einwirken. Man erhält ein orange gefärbtes Pulver, das in Schwefel-

säure orangefarben löslich ist und zwischen 3250 und 335 ° C. unter

Zersetzung schmilzt. (D. R. P. 287907 vom 24. Juni 1913.)

1) Chem.-Ztg. Repert. 1915, S. 350. 3) Ebenda 1915, S. 399.

2) Ebenda 1915, S. 80.

r

Verlag der Chemiker-Zeitung Otto v. Halem in Cöthen (Anhalt). Druck von August Preuß in Cöthen (Anhalt).
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9. Pharmazie. Pharmazeutische Präparate.

—

Die Kresolseifenlösungen des Handels und des Deutschen

Arzneibuches, Ausgabe 4 und 5. A. Lanz. Verf. kommt zu dem

Ergebnis , daß die Vorschrift im D. A.-B. 5 keinen Vorteil gegenüber

der früheren , billigeren bietet , daß man also zu dieser zurückkehren

solle. Die Vorschriften für die Prüfung der Kresolseifenlösung und

des Rohkresols bedürfen einer Änderung bezw. Ergänzung. Bei jener

müßte u. a. die Prüfung auf höher siedende Kohlenwasserstoffe und

auf Harzseife aufgenommen werden. (Zentralbl. Bakteriol. 1915, [ I ],

Bd. 76, S. 206.) sp

-
Über Hyperol.¹) J. Trebing. Dieses Präparat der Firma GEDEON

RICHTER in Budapest, eine feste, krystallisierte, in Wasser leicht lösliche Ver-

bindung vonWasserstoffsuperoxyd (etwa 35 %), wird als Zusatz für Scheiden-

spülungen empfohlen. (Wien. med. Wochenschr. 1915, Bd. 65 , S. 737.) sp

Seite 5-8.

18. Gase. Trockene Destillation.

die Fällung mit Alkohol nicht angebracht, weil dadurch Zersetzung

eintritt, indem das Caseinsalz niederfällt, während das Quecksilberjodid

in Lösung geht. Man dampft daher die Lösung sehr vorsichtig im

Vakuum ein. Die Trockensubstanz bildet nach dem Verreiben ein

rahmähnlich gefärbtes, schweres Pulver, dessen Gehalt an Quecksilber-

jodid 35-40% betragen kann, ohne daß dadurch die Löslichkeit und

Beständigkeit des Präparates wesentlich beeinträchtigt wird. Für die

klinische Verwendung genügen Präparate mit 15-20% Quecksilber-

jodidgehalt. (D. R. P. 288965 vom 5. Februar 1914.)

-

i

Eine neue Methode der Quecksilber - Inkorporatiou zur Be-

handlung der Syphilis. J. Frankenstein. Verf. läßt Quecksilber-

dampf, der in einem elektrisch geheizten Apparat aus Amalgamtabletten

erzeugt wird, mittels eines Stromes von Sauerstoff oder komprimierter

Luft inhalieren. Apparat und Tabletten sind durch die Gesellschaft

>>Inhabad<«< in Charlottenburg , Marchstraße 9 , zu beziehen. (D. med.

Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S. 590.) sp

Entwicklung von Kohlensäure für Bäder unter Verwendung

von Bicarbonat und Säuren. Dr. Georg Fendler, Berlin - Schöne-

berg. Man setzt dem Bade Calciumsulfat oder Calciumsulfat-Bildner

hinzu. Dadurch soll erreicht werden, daß die Kohlensäure sich während
Ein neues, für jede Applikationsart geeignetes Jodpräparat :

der ganzen Badedauer feinblasiger und weniger stürmisch entwickelt ,,Joddihydroxypropan" (Alival) . I. Chemisch-pharmakologischer Teil.

als im gewöhnlichen Kohlensäurebad, so daß man auch an Bicarbonat
R. Lüders und J. Emmert. Von vielen, für den Zweck vielseitiger

und Säure spart. Die Menge des dem Bade zuzusetzenden Calcium- Anwendungsart erprobten Jodpräparaten wurden jodierte Glykole am

sulfats bemiẞt man so, daß das Bad nach dem Gebrauch nicht merk-
geeignetsten befunden, unter ihnen besonders das a-Joddihydroxypropan

lich getrübt ist. Beispielsweise verwendet man zur Bereitung des Bades CH₂J . CH (OH) . CH₂ (OH), das, bisher unbekannt, jedenfalls mit der in

ein Gemisch von 400 g Natriumbicarbonat und 20-25 g entwässertem der Literatur angeführten Substanz dieser Zusammensetzung nicht iden-

oder krystallwasserhaltigem Calciumsulfat. Dieses Gemisch wird in das tisch ist. Das Präparat, dessen Darstellung nicht angegeben ist, bildet

erwärmte Bad geschüttet, so daß es sich auf dem Boden verteilt. Als-
weiße, seideglänzende Krystalle vom Schmelzp. 48-49 ° C., leicht

dann gibt man nach dem Einsteigen in das Bad die entsprechende löslich im Wasser, Alkohol, Essigester
im Wasser, Alkohol, Essigester und anderen organischen

Menge Säure, z. B. Ameisensäure, zu. (D.R. P. 288 944 v . 18. Febr . 1913.) i Lösungsmitteln. Bei peroraler, percutaner, subcutaner wie intrave-

nöser Anwendung wird es gut vertragen und resorbiert. In einem

Umsatzversuch wurden 95 % des Jods als Jodalkali, der Rest fast

völlig in organischer Bindung in den Exkreten wiedergefunden.

Die Zeit der Ausscheidung ist von der Anwendungsart abhängig.

II. Klinischer Teil. O. Better. - Verf. bezeichnet die neue Substanz, die

als »Alival « von den HÖCHSTER FARBWERKEN in den Handel gebracht

wird, als ein wertvolles therapeutisches Hilfsmittel zur Heilung der

tertiären Lues, das allen bisher bekannten Jodpräparaten bezüglich der

Heilkraft und der Schnelligkeit des Erfolges üherlegen sei . (D. med.

Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S. 648.) sp

-

Herstellung nicht zerfließlicher, wasserlöslicher Chlorcalcium-

verbindungen. Dr. E. Ritsert, Frankfurt a. M. Schmilzt man äqui-

valente Mengen krystallisierten Chlorcalciums und anhydrischen Milch-

zucker zusammen, so entsteht eine gelblichweiße, luftbeständige Misse,

welche durch Verreiben mit 10 % Wasser in ein ebenfalls luftbeständiges,

weißes Pulver übergeht. Vermischt man auf dem Wasserbade ge-

schmolzenes krystallisiertes Chlorcalcium, dem 10-40 % Wasser zuge-

setzt ist, bei etwa 70 ° C. mit äquivalenter Menge pulverförmigem Milch-

zuckerhydrat, so entsteht eine breiförmige Masse, welche plötzlich unter

bedeutender Wärmeentwicklung zu einer harten weißen gipsartigen

Masse erstarrt. Beim Erkalten oder Verdunsten konzentrierter wässriger

Lösungen von Milchzucker und Chlorcalcium erhält man die Chlor-

calciumlactose in luftbeständigen, wasserlöslichen Krystallen. (D. R. P.

288966 vom 7. August 1914.) Y

Darstellung von Salzen der Acetylsalicylsäure.¹) Dr. O. Gern-

groß, Berlin-Grunewald, und Dr. H. Kast, Frankfurt a. M. (D. R. P.

287661 vom 12. Oktober 1912.) 2

Darstellung von Harnstoffen der Naphthalinreihe. Farben-

fabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. An Stelle der in der Amino-

Aminonaphtholsulfosäuren werden die entsprechenden, von substituierten

Quecksilberjodid - gruppe durch Aminoacidylreste substituierten Naphthylamin- oder 1,8-

Naphthylaminsulfosäuren oder 1,8 -Aminonaphtholsulfosäuren sich ab-

leitenden Aminoacidylderivate mit Phosgen behandelt. Oder die nach

D. R. P. 278 122,2) 284938 ³) und 288 2724) erhältlichen, Hydroxylgruppen

enthaltenden Harnstoffe werden der Einwirkung alkylierender Mittel unter-

worfen. (D. R. P. 289 107 vom 12. April 1914, Zus. zu Pat. 278 122.)

Darstellung eines therapeutisch wertvollen Quecksilberjodid-

präparates. Kalle & Co. , Akt. - Ges., Biebrich a. Rh. Man ver-

mischt neutrale Caseinsalzlösungen mit neutralen Quecksilberjodid-

lösungen in den erforderlichen Verhältnissen, schlägt dann durch eine

organische Säure die unlösliche Adsorptions -Verbindung nieder und

führt diese durch Behandlung mit Alkalien in das wasserlösliche

Kolloid über. Beispielsweise werden 100-200 Raumteile einer wässrigen

5%igen, möglichst neutralen Lösung von Caseinnatrium oder eines.

anderen geeigneten Caseinsalzes mit 100 Raumteilen einer wässrig-

neutralen Kalium- oder Natriumquecksilberjodidlösung mit einem Gehalt

von 2,3 % Quecksilberjodid vermischt. Man verdünnt dann noch mit

etwa 120 Raumteilen Wasser und fällt die klare Lösung unter gutem

Rühren vorsichtig mit Essigsäure , solange noch ein Niederschlag ent-

steht. Der Niederschlag wird darauf gewaschen , bis kein Jod mehr

nachweisbar ist. Der gewaschene Niederschlag wird in feuchtem Zu-

stande mit Wasser angeschlämmt und mit Soda neutralisiert, die Lösung

wird dann filtriert und so eingestellt , daß sie 1 % Quecksilberjodid

enthält. Will man das Präparat in festem Zustande erhalten , so ist

1) Vergl. Milbauer, Chem.-Ztg. 1911 , S. 871.

-

Darstellung von gemischten Harnstoffen und Thioharnstoffen

der aromatischen Reihe. Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer

& Co. Man behandelt zwei verschiedene, in der Aminogruppe durch

Aminoacidylreste substituierte Aminosäuren der aromatischen Reihe, von

denen wenigstens eine der Naphthalinreihe angehört, in molekularem

Verhältnis mit Phosgen oder Thiophosgen oder deren Ersatzmitteln .

(D. R. P. 289 163 vom 13. Juni 1914.)

¹) Chem.-Ztg. Repert. 1914 , S. 566 ; Franz. Pat. 464081 .

2) Chem.-Ztg. Repert. 1914, S. 538.

8) Ebenda 1915, S. 301 .

4) Ebenda 1915, S. 470.
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Krystallisierapparat mit Gegenstrom-Zirkulation von Lauge und

Kühlflüssigkeit, sowie mit Vorrichtungen zum ständigen Abschaben

und Abfördern der Krystalle. F. Fiedler, Leopoldshall- Staßfurt.

Etwa gleich große benachbarte Zellen werden in wechselnder Reihen

folge von Lauge und Kühlflüssigkeit durchflossen. Die für die Zirku-

lation der Kühlflüssigkeiten bestimmten Zellen sind mit Rührflügeln

versehen. Die wagerecht oder lotrecht beweglichen Schaberwerke be-

arbeiten in den Krystallisationszellen

a

6

nur die Vertikalwände, während der

Boden durch ein über ihn laufendes

Becherwerk von den Krystallen be-

freit wird, welches diese gleich-

zeitig aus derZelle befördert. Zweck-

mäßig arbeitet die erste Laugenzelle

ohne Schaberwerk und ist mit einem

Wasserstrahlapparat versehen, durch

welchen der Inhalt der Zelle bei

Schluß der Arbeitsperioden in die

nächste Laugenzelle befördert wird. Die Abbildung zeigt einen senk-

rechten Schnitt des Krystallisierapparates. Dieser besteht aus Laugen-

zellen a und Kühlzellen b , in welchen beispielsweise Kühlwasser um-

läuft. Lauge und Wasser bewegen sich nach dem Gegenstromprinzip.

Die sich an den Zellenwänden absetzenden Krystalle werden durch das

Schaberwerk c entfernt und mittels des Becherwerkes d aus der Zelle

heraus nach einer weiteren Transportvorrichtung oberhalb des Apparates

gebracht. Die Kühlflüssigkeit wird durch Rührflügel ƒ ununterbrochen

gemischt. (D. R. P. 288 522 vom 23. Januar 1914.) i

Krystallisation von heißen Salzlösungen. Dr. Wilhelm Häber-

lein , Berlin- Grunewald. Das Verfahren des D. R. P. 288817¹) ist

hier dahin abgeändert, daß jeder Einzeltrog eine besondere Zufuhrrinne

für die Kühlflüssigkeit erhält , und daß die bei jedem Einzeltrog ab-

fließende Kühlflüssigkeit erst zu geeigneten Vorratsbehältern gelangt,

von denen aus die einzelnen Zufuhrrinnen bei stufenweise verringerter

Kühlwassermenge gespeist werden. Man soll auf diese Weise bei jedem

Einzeltroge die günstigste Kühlwirkung erzielen können, und jeder

Einzeltrog soll von allen übrigen vollkommen unabhängig sein. Man

kommt mit weniger Abteilungen oder Einzeltrögen aus, als wenn man

die Kühlflüssigkeit vom kalten zum heißen Ende des ganzen Trog-

systems hindurchleitet. Man kann auch die Einzeltröge gleich hoch

machen und treppenförmig anordnen. (D. R. P. 288901 vom 14. August

1914, Zus. zu Pat. 288817.) i

Apparat zur Herstellung von Krystallsoda.2) Morris Spazier,

Cincinnati, Ohio. Der Apparat soll eine billige und rasche Her-

stellung von Krystallsoda ohne Verwendung von Dampf, Maschinen

usw. gestatten. Er besteht aus zwei in mäßigem Abstand voneinander

aufgestellten viereckigen Lösekasten von erheblicher Grundfläche und

relativ mäßiger Höhe. Diese werden nacheinander bis etwa ein Drittel

ihrer Höhe mit Wasser und der Mutterlauge vorhergehender Operationen

angefüllt , und hierauf durch über die Kasten gelegte Siebe die zur

Herstellung einer gesättigten Lösung erforderliche Menge calcinierter

Soda eingetragen. Deren Lösung wird durch Umrühren herbeigeführt.

Nach erfolgter Klärung werden in bekannter Weise eine Reihe Latten

quer über die Kasten gelegt und an diese die erforderliche Anzahl

Eisenstäbe aufgehängt, an die sich dann die Sodakrystalle ansetzen, die

später bei zunehmendem Gewicht zu Boden fallen. Ist die Krystalli-

sation beendet , so wird die Mutterlauge in einen hinter den Löse-

kasten erhöht aufgestellten Kasten gepumpt und dann die Krystalle auf

einen Ablaufkasten , der auf den Rändern der Lösegefäße ruht und

einen von der Mitte nach außen abfallenden Boden besitzt, geschaufelt.

Nach dem Trocknen sollen sie von hier direkt verpackt werden. (V. St.

Amer. Pat. 1127691 vom 9. Februar 1915, angem. 29. April 1914.) su

Schwefelsäurekammer. Nicolaus Krantz, Duisburg-Wanheim.

- Die Bleiwände sind wagerecht unterteilt, diese einzelnen Teile

sind nur mit dem oberen Rande am Kammergerüst befestigt und

durch Rinnen mit Säurefüllung gasdicht verbunden . (D. R. P. 288670

vom 14. Februar 1915.) i

Herstellung eines Alkalisilicates . E. A. Paterson , Port Arthur,

Ont., Canada. Handelsübliches Natronwasserglas wird gelöst und

die Lösung unter vermindertem Druck bei 60-70 ° C. eingedampft

unter möglichster Vermeidung von Klumpenbildung, bis der Wasser-

gehalt 30-35 % beträgt. Die trockene Masse wird darauf zerkleinert

und gesiebt und weiter in gleicher Weise bis auf 24-25 % Wasser-

gehalt gebracht, sodann wiederum durch ein feineres Sieb gesiebt und

schließlich bei 100-120 ° C. solange gedarrt , bis der Wassergehalt

12-19% beträgt. Man erhält so ein Produkt, das in kaltem Wasser

löslich ist, nicht zur Klumpenbildung neigt und sich gut in Säcke usw.

verpacken läßt. (V. St. Amer. Pat. I 111918 vom 29. September 1914,

angem. 17. Dezember 1913.) am

Herstellung eines Eisen und Bor enthaltenden Alkalisilicates.

Th. Rouse und Bessler, Wächter & Co., London. Durch einen

Zusatz von calciniertem Borax (12 %) und Eisenoxyd (1 %) zu der Schmelze

von kaustischem Alkali und Silicat läßt sich ein Wasserglas herstellen,

welches sich zur völligen Trockne eindampfen und mahlen läßt. Ein

rotes Pulver wird erhalten , das in kaltem Wasser unlöslich , jedoch

leicht löslich in warmem ist und in gleicher Weise verwendet werden

kann wie gewöhnliches Wasserglas. (V. St. Amer. Pat. 1109704 vom

8. Septbr. 1914, angem. 9. Februar 1911.) am

Chlorkalkkammer. Alfred Viktor Suchy und Niagara Alkali

Comp., Niagara Falls, New York. In einem entsprechenden Gebäude

werden vier Kammern aus Zementmauerwerk übereinander aufgebaut

und jede derselben mit einem Doppelboden versehen . Durch dessen

Zwischenräume wird Wasser oder eine andere Kühlflüssigkeit geleitet,

um die Temperatur in den Kammern auf der für die Chlorkalkbildung

günstigsten Höhe erhalten zu können. Wände und Böden der Kammern

werden in bekannter Weise mit einem Anstrich von verdicktem Teer

versehen, um sie widerstandsfähig gegen Chlor zu machen. Die einzelnen

Kammern sind noch durch Zwischenwände in mehrere Teile zerlegt.

(V. St. Amer. Pat. 1126 586 v. 26. Jan. 1915, angem. 22. Jan. 1914.)

Herstellung von Ammoniak aus den Elementen unter Benutzung

von auf Trägern niedergeschlagenen Katalysatoren. Zentralstelle

für Wissenschaftlich - Technische Untersuchungen G. m. b. H.,

Neubabelsberg b. Potsdam. Bei der Ammoniaksynthese, insbesondere

unter Verwendung von Ruthenium und den anderen Platinmetallen

als Katalysatoren, sollen sich die meisten bisherigen Kontaktträger nicht

bewährt haben, weil der auf ihnen verteilte Katalysator entweder nicht

die zu erwartende Wirksamkeit zeigte oder diese nach kürzerer oder

längerer Zeit teilweise oder ganz einbüßte. Versuche sollen nun er-

geben haben, daß die Magnesia und ihr Carbonat sich besonders als

Kontaktträger eignen , indem diese , in der 10-20-fachen Menge des

Katalysators angewandt, letzterem eine dauernde und bedeutend erhöhte

Wirksamkeit verleihen. Verbindungen der Platinmetalle, z. B. Ruthenium-

chlorid , Rhodiumchlorid und Iridiumchlorid , welche, wenn für sich

allein in den Kontaktofen gebracht, keine katalytische Wirksamkeit

zeigen, sollen, falls sie auf der 10-20-fachen Menge Magnesiumoxyd

oder -carbonat ausgebreitet werden, zu sehr guten Katalysatoren werden.

Für sich allein schon katalytisch wirksame Körper, wie z. B. ruthenium-

beispielsweise Rutheniumchlorid auf Magnesia auszubreiten , fällt man

saures Kalium, sollen ihre Leistungsfähigkeit bedeutend erhöhen. Um

aus der wässerigen Rutheniumchloridlösung durch Magnesia oder ein

anderes Alkali das Ruthenium, mischt das gefällte und ausgewaschene

Produkt feucht mit der 10-fachen Menge Magnesia und trocknet das

Präparat im Stickstoff -Wasserstoffstrom. (D. R. P. 289 105 vom 26. Sep-

tember 1913.) i

Untersuchungen über die Aktivierung des Stickstoffs in elek-

trischen Entladungen ; ein Beitrag zum Problem der elektrischen

Stickstoffoxydation . E. Elöd. Diss. Karlsruhe 1915. 63 S. 8º.

Über die Darstellung hochprozentischer Salpetersäure aus

nitrosen Gasen . Th. Burchardt. Diss. Dresden 1915. 87 S. 8º.

Studien zum Bayerschen Verfahren der Herstellung von Ton-

erdehydrat. L. Schupp. Diss. Darmstadt 1915.

Gewinnung von Doppelverbindungen des Aluminiumfluorids

und Fluornatriums aus Kieselfluornatrium und Tonerde.¹ ) Humann

& Teisler, Dohna b. Dresden. (D. R. P. 289064 v. 14. Dez. 1912.) i

Herstellung eines Düngemittels aus mineralischen Substanzen.

J. Perino, Boston, Mass.J. Perino, Boston, Mass. Feingemahlener Feldspat oder anderes

kalisilicathaltiges Gestein wird mit Phosphatmehl und halb entwässertem

Magnesiumchlorid gemischt und in einem rotierenden Ofen auf Rot-

glut (bis 850-950 ° C.) erhitzt. Die Mischung verläßt den Ofen als

feines Pulver oder Schlacke, die durch Besprengen mit Wasser gekühlt

werden kann. Durch die Zersetzung des Chlormagnesiums in Salz-

säure und Magnesia soll eine aufschließende Wirkung auf das Phosphat

und das Kalisilicat ausgeübt werden, die durch das Besprengen der

heißen Mischung mit Wasser noch gesteigert werden kann. (V. St. Amer.

Pat. 1111490 vom 22. September 1914, angem. 20. März 1914.) am

¹) Chem.-Ztg. Repert. 1915, S. 485. 2) Ebenda 1915, S. 269. ¹) Chem.-Ztg. Repert. 1914, S. 237 ; Franz. Pat. 461 181 .
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18. Gase. Trockene Destillation. Teerprodukte.

Herstellung von Wasserstoff unter gleichzeitiger Gewinnung

von Ruß. Raoul Pierre Pictet, Berlin -Wilmersdorf. Man ist bei

dem Verfahren des Hauptpatentes 257715¹) nicht auf die Verwendung

flüssiger Kohlenwasserstoffe angewiesen, sondern kann auch gasförmige

Kohlenwasserstoffe, wie sie z. B. die Natur in den reichlich vorhandenen

Gasquellen liefert , oder wie solche künstlich in der Leuchtgas- und

Generatorgas-Industrie dargestellt werden , verwenden. Das Verfahren

geht unter denselben Bedingungen vor sich wie das des Hauptpatentes.

Sollte das erhaltene Gas infolge Verunreinigung des Ausgangsmaterials

mit Kohlenoxyd oder Kohlensäure in geringem Grade verunreinigt sein,

so kann eine Reinigung mit den zur Absorption geeigneten Mitteln

eintreten. Man kann die Reaktion dadurch erleichtern , daß man dem

zu zerlegenden Gase oder Gasgemisch noch Wasserdampf oder Sauer-

stoff oder beide zugleich zuführt, jedoch nur dann, wenn die Erzeugung

eines kohlenoxydhaltigen Wasserstoffgases nicht unerwünscht ist. (D. R. P.

289065 vom 7. Dezember 1912, Zus. zu Pat. 257715.) i

Sauerstoff-Generator. Th. Griswold jr. , E. O. Barstow und

The Cleveland Trust Company, Trustee, Cleveland, Ohio. (V. St.

Amer. Pat. 1140373 vom 25. Mai 1915, angem. 18. August 1910.) ks

Herstellung von Ozon aus Luft. John Robert Quain , London.

(V. St. Amer. Pat. 1147 265 vom 20. Juli 1915, angem. 4. Okt. 1913.) ks

Über das metallische Calcium und seine Anwendung in der

Gasanalyse. R. Brandt. Diss. Leipzig 1915. 70 S. 8°.

-

Absorption von Gasen durch Flüssigkeiten unter Druck mit

nachfolgender Regenerierung der Absorptionsflüssigkeit durch

Druckentlastung. Gesellschaft für Lindes Eismaschinen Akt.-

Ges. , Höllriegelskreuth b. München. Die Erfindung betrifft diejenigen

Absorptionen von Gasen durch Flüssigkeiten, welche auf physikalischer

Löslichkeit oder lockerer chemischer Bindung beruhen, und die einen

im Vergleich zu der Tension der Absorptionsflüssigkeit erheblichen

Partialdruck des gelösten Gases aufweisen. Für Lösungen dieser Art

kann man die Flüssigkeit für erneute Absorptionen in der Weise wieder

brauchbar machen, daß das gelöste Gas durch Druckerniedrigung oder

Temperaturerhöhung aus der Absorptionsflüssigkeit entfernt wird. Zur

Erzielung einer höchst vollständigen Absorption muß das in der

Absorptionsflüssigkeit gelöste Gas beim Regenerieren möglichst voll-

ständig ausgetrieben werden. Zu diesem Zweck wird die Regenerierung

unter Minderdruck vorgenommen, wobei dafür zu sorgen ist, daß das

ausgetriebene Gas von der Lösung entfernt wird und eine an dem

absorbierten Gas möglichst arme Atmosphäre sich über der Lösung

befindet. Zu diesem Zweck wird während des Evakuierens ein Strom

eines Gases durchgeleitet, in welchem das gelöste Gas in geringerer

Konzentration vorhanden ist, als dem Partialdruck des gelösten Gases

über der Lösung entspricht. Die Absorption des Gases wird unter

so hohem Druck wie möglich vorgenommen, wodurch einerseits das Ab-

sorptionsvermögen der Lösung gesteigert, anderseits der Prozentgehalt

des unvollständig absorbierten Gases in dem bei der Absorption ver-

bleibenden Gasrest verringert wird, welcher Prozentgehalt nahezu um-

gekehrt proportional dem bei der Absorption herrschenden Druck an-

steigt. Absorption und Regenerierung der Flüssigkeit finden in dem

gleichen Gefäß statt, so daß eine Fortbewegung der Absorptionsflüssig-

keit von einem Behälter zum anderen entbehrlich wird. (D. R. P. 289 106

vom 29. März 1914.) i

Vorrichtung zum Mischen von Gasen in Gasbehältern mit

einer im Gasraum der Glocke angeordneten Luftfördervorrichtung.

Dampfkessel- und Gasometer - Fabrik Akt. - Ges. vorm. A. Wilke

& Co., Braunschweig. — Im Wasserbehälter ist ein innen vom Wasser

freibleibendes Standrohr angeordnet, in das der mit der Glocke ver;

bundene Luftförderer beim Sinken der Glocke eintaucht. (D. R. P.

288774 vom 23. Juli 1913.)

-

i

Gewinnung von Ammoniak mittels der aus den Retorten oder

Kammern bei der trockenen Destillation von Kohle nach deren

Vergasung ausgestoßenen glühenden Koksmassen. Adolf Heckert,

Kochel a. See, Oberbayern. Auf die in einen geschlossenen Behälter

eingeführten Koksmassen läßt man Gase einwirken , die gleichzeitig

Wasserdampf und freien Stickstoff enthalten , wodurch die Ammoniak-

ausbeute und der Heizwert der ammoniakhaltigen Gase erheblich gesteigert

werden soll. Um die Ausbeute an Ammoniak noch zu erhöhen, kann man

die aus dem Behälter entweichende Gasmenge unmittelbar durch noch

mit Kohle beschickte Vertikalretorten leiten , deren Decken aber nicht

beheizt werden dürfen , und welche bis zu der Decke mit Kohle ge-

füllt sein müssen , damit eine Zersetzung des erzeugten Gasgemisches

durch Überhitzung vermieden wird. Statt reinen Stickstoffs kann man

1) Chem.-Ztg. Repert. 1913, S. 199.

auch entsprechend gereinigte Rauchgase verwenden, die im Durchschnitt

aus 20% CO2 und 80 % N bestehen. CO₂ wird durch den glühenden

Koks zu CO reduziert, welches den Heizwert des Gases erhöht, während

der Stickstoff sich mit dem bei der Wasserdampf-Zersetzung entstehenden

Wasserstoff zu Ammoniak vereinigt. Die Vorreinigung der Rauchgase

besteht im wesentlichen in der Entfernung der in ihnen enthaltenen

Schwefelverbindungen. Zu diesem Zweck werden die Rauchgase durch

mit Raseneisenerz oder mit Eisenoxydhydrat gefüllte Kästen geleitet

a

می

d

PA

-b

a

oder gepreßt. Die Abbildung zeigt

einen zur Ausführung des Ver-

fahrens geeigneten Apparat. Der

Innenraum a eines doppelwandi-

gen Behälters A dient zur Auf-

nahme der glühenden Koksmassen

und ist durch einen Deckel c ver-

schließbar, dessen Stutzen dan die

Retorten oder Kammern ange-

schlossen wird. Der Mantelraum b

dient zur Aufnahme von Wasser,

welches durch die Leitung e zu-

geführt, durch die von dem glü-

henden Koks ausgestrahlte Hitze

erwärmt und zum Verdampfen ge-

brachtwird. Der Wasserdampfwird

oben aus dem Mantelraum b durch

die Leitung ƒ entnommen und von

unten in den Koksraum a einge-

führt. Durch die an ƒ angeschlos-

sene Leitung g können im Bedarfs-

fall noch weitere Mengen Wasserdampf zugeleitet werden. Durch das

Rohr h wird Stickstoff oder werden die gereinigten Rauchgase ein-

geführt. Sind nur ausgraphitierte Retorten oder Kammern vorhanden,

so können die im Koksablöschbehälter erhaltenen Gase nicht durch die

frisch beschickten Retorten oder Kammern geleitet werden , sondern

werden durch die Vorlage direkt dem Retorten- oder Kammergas bei-

gemischt und gehen mit diesem durch die Reinigungseinrichtung.

(D. R. P. 288524 vom 24. März 1914.)

h

3

i

Sättigungsgefäß zur Gewinnung von Ammoniumsulfat aus

Destillations- oder Generatorgasen sowie aus ammoniakhaltigen

Die bisherigenDämpfen. Johannes Schulte, Berlin -Wilmersdorf.

Apparate dieser Art bedingen nach der

Flächenausdehnung, auch ist darin die

Ansicht des Erfinders Gefäße von großer

Mischung zwischen Absorptionsflüssigkeit

und den Gasen unvollkommen. Zur Ver-

meidung dieser Mängel werden nach dieser

Erfindung die Gase in ein oder mehrere

mit ihrem unteren Ende in die Wasch-

flüssigkeit nur wenig eintauchende , unten.

gezackte und ummantelte Rohre o geleitet,

deren Mantel a mit dem unteren Ende tief

in die Absorptionsflüssigkeit eintaucht. Da-

durch wird nach dem Prinzip der bekannten

Mammutpumpe ein Blasenaufsprudeln in

dem zwischen a und o gebildeten , hoch

über den Flüssigkeitsspiegel hinausragenden

Hohlraum erzielt, wodurch einevollkommene

Absorption des Ammoniaks veranlaßt und

eine vollkommene Mischung im ganzen

Bade erreicht wird. Die Flüssigkeit fließt

oben im Rohr a über, fällt auf die Ober-

fläche des Bades zurück und wird allmählich

vollkommen gemischt. Durch Ausstrahlung des Steigrohres a und beim

Zurückfallen der Flüssigkeit durch den kühlen Gasraum soll auch eine

schnelle Abkühlung des durch die chemische Reaktion erhitzten Bades

erzielt werden. (D. R. P. 288 497 vom 1. Mai 1914.) į

Einfluß des Drucks auf die Ausbeute an Produkten bei der

Destillation von Harthölzern. R. C. Palmer. — Durch vergleichende

Versuche bei der Destillation von Birken- und Ahornholz bei verschie-

denen Drucken wurde festgestellt, daß bei erhöhtem Druck die Aus-

beute an Alkohol wenig zunahm, beträchtlicher die an Kohle und

Gas. Die Ausbeuten an Essigsäure, Holzgeist und Teer nahm ab.

Die stärkste Abnahme auf etwa 60-65 % Teer wurde bei einem

Druck von 60 lbs. ermittelt. (Journ . Ind. Eng. Chem. 1914, Bd . 6,

S. 890-893.)
ks
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31. Metalle.

Aufbereitung von Erzen o. dgl. mittels des Schaumschwimm-

verfahrens , wobei das zerkleinerte Erz o. dgl . nach Zusatz eines

Schwimmittels in einer Flüssigkeit verrührt wird. Gunnar Sigge

Andreas Appelquist und Einar Olof Eugen Tydén , Stockholm. -

Die Flüssigkeit wird nach der Behandlung in ein oder mehrere Gefäße

gebracht, in denen die Schaumbildung in vollkommener Ruhe erfolgt.

Die Vorrichtung besteht im wesentlichen aus einer ringförmigen Rinne R,

die durch senkrechte Zwischenwände 1 in eine Anzahl von Scheide-

gefäßen zerlegt ist. Die Zwischenwände 1 sind etwas niedriger als

die Seitenwände der Rinne. Diese ist an einer senkrechten Welle 3

aufgehängt, die mittels eines Kegelradgetriebes 4 und einer Riem-

scheibe 5 in langsame Umdrehung versetzt wird. Der Boden eines

jeden Scheidegefäßes ist um Scharniere 6 behufs Entleerens des Ge-

R

7-

-3

12

-1

13

14

fäßes herunterklappbar. Die

Böden werden für gewöhn-

lich von unter ihnen ge-

lagerten Rädern 7, die

auf einem Schienenring 8

laufen, in geschlossener

Stellung gehalten. Diese

Schiene 8 ist aber an einer

Stelle unterbrochen, so daß

die Räder dort nach unten

sinken und die Böden der

Gefäße sich öffnen. Ober-

halb der Scheidegefäße be-

findetsich eine feststehende

Düse 9, durch welche beim

Passieren der Gefäße die

Erzmischung in diese ge-

spritzt wird, bis sie zum

oberen Rand der Zwischen-

wände 1 gefüllt sind. An

der entgegengesetzten Seite der Rinne R ist eine Saugdüse 12 vor-

gesehen , die durch das Rohr 13 mit einer Saugpumpe 14 in Ver-

bindung steht. Nachdem ein Scheidegefäß durch die Düse 9 mit einer

Mischung von Erz, Wasser und etwas Ol oder Teer gefüllt ist, bleibt

die Mischung in dem Gefäß in Ruhe, bis dieses unter die Saugdüse 12

gelangt. In der Zwischenzeit hat die Scheidung stattgefunden, und die

Erzteilchen sind an die Oberfläche gestiegen. Gelangt das Gefäß unter

die Saugdüse , so saugt diese die obere Schicht weg, welche sodann

nach einem Sammelbehälter geleitet wird. Unmittelbar darauf wird das

betreffende Scheidegefäß dadurch geleert, daß das Rad unter seinem

Boden die Stütze der Schiene 8 verliert, so daß der Boden sich auch

nach unten öffnet. Ist das Gefäß geleert , so wird der Boden selbst-

tätig wieder geschlossen, und das Gefäß wird von neuem gefüllt, so-

bald es wieder unter die Düse 9 gelangt. Man erzielt auf diese Weise

einen ununterbrochenen Betrieb. (D. R. P. 288 462 v. 15. Febr. 1914.) i

Entschwefeln von Schwefelerzen, wie Schwefelkies, Kupfer-

kies, Bleiglanz, Blende u. dgl. Giovanni Fusina, Genua. - Die

Verbrennung des in den Erzen enthaltenen Schwefels erfolgt unter ab-

wechselndem Hindurchleiten der Verbrennungsluft in der einen und

der anderen Richtung. Die Vorrichtung zur Ausführung des Verfahrens

bedient sich eines Kettenrostes, der durch abwechselnd oberhalb und

unterhalb befindliche Glocken derart hindurchtritt, daß die Verbrennungs-

luft abwechselnd unterhalb oder oberhalb des Rostes abgesaugt wird.

Die Abbildungen zeigen einen kontinuierlich betriebenen Ofen mit

umsteuerbarem Luftstrom in Seitenansicht und Grundriß. Über ein

Gestell 1 laufen drei Ketten 2, 3, 4, auf denen die Roststäbe ruhen.

An dem einen Ende des Gestells ist ein Trichter 5 angeordnet, welcher

mit dem auf dem

Rost 6 zu ver-

teilenden Erz ge-

füllt wird. Ein

Ofen 7 dient zur

Entzündung des

Erzes. Über die-

sem Ofen liegt ein

Wasserbehälter 8,

welcher zur Er-

zeugung von

Dampf niedriger

Spannung dient.

0 15

HD 115 1
16 2

8
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An seinem oberen Teil ist das Gestell von einem Wasserkanal 9 um-

geben. An dem dem Aufgabeende gegenüberliegenden Ende des Ge-

stells ist ein Hindernis 10 vorgesehen, welches zum Abheben der

Verlag der Chemiker-Zeitung Otto v. Halem in Cöthen (Anhalt).

Roststäbe und zum Herausheben des in den Wasserkanal eintauchenden

Teiles dient. Nach dem Anheben läßt man die Roststäbe in einen

Wassertrog 11 fallen. Längs der Vorrichtung sind drei Glocken 12,

13, 14 aus Stahlblech vorgesehen, welche mit dem unteren oder oberen

Teile des Rostes in gasdichter Verbindung stehen. Diese Glocken sind

durch Stahlblechröhren 15 an einen Kanal 16 angeschlossen, der mit

einem Ventilator in Verbindung steht. Beim Vorbeigehen der Ketten

an dem Aufgabe-Trichter 5 werden die Roststäbe mit dem Erz be-

schickt, welches sich bei Berührung mit der Flamme des Ofens ent-

zündet. Die Gase werden nach der Glocke 12 abgesaugt, welche mit

einem Exhaustor verbunden ist. In dieser Zone wird das entzündete

Erz glühend, während sein oberer Teil sich abzukühlen beginnt. Bei

der zweiten Glocke 13 kommt durch die Umkehr des Luftstromes der-

jenige Teil des Erzes, der bereits begonnen hatte, sich abzukühlen, von

neuem ins Glühen und Brennen. Bei der dritten Glocke 14 kehrt sich der

Vorgang von neuem um. Nachdem die Erze die drei Glocken passiert

haben, ist ihre Entschwefelung vollendet und sie fallen zusammen mit

den Roststäben in den Wasserbehälter. Statt eines beweglichen Rostes

kann auch ein ortsfester Rost und ein aus Mauerwerk mit einer beweg-

lichen Haube bestehender Ofen verwendet werden, der durch Öffnungen

im Mauerwerk unterhalb des Rostes oder durch Öffnungen im Deckel

mit einem Exhaustor in Verbindung gesetzt werden kann. (D. R. P.

288477 vom 10. April 1912.) i

Die elektrolytische Fällung von Zink. J. W. Richards.

Verf. gibt einen gedrängten Auszug aus dem von VICTOR ENGELHARDT ¹)

auf der 1. Versammlung der GESELLSCHAFT DEUTSCHER METALLHÜTTEN-

UND BERGLEUTE über das obenstehende Thema gehaltenen Vortrag und

fügt einige persönliche Beobachtungen bei. U. a. berichtet er über

von ihm vor einigen Jahren in großem Maßstabe ausgeführte Versuche,

aus galvanischer Krätze das Zink auf elektrolytischem Wege auszu-

bringen. Das Verfahren hat sich als durchaus praktisch erwiesen, warf

aber bei dem damaligen Marktwert von Zink einen zu niedrigen Gewinn

ab. (Vortr. auf der Vers. der Amer. Electrochem. Soc. 1914.) py

Das Laugen von Kupferrückständen. Rud. Gahl. — Während

bei der Wasserkonzentration von reinen Kupfersulfiderzen eine Metall-

ausbeute von 85% erzielt wird, versagt dieses Verfahren für die sog.

Zustand enthalten, und davon nur durchschnittlich 30% ausgebracht

Porphyrkupfererze, da sie zum großen Teil das Metall in oxydischem

werden. Man hat daher für derartige Erze zwei voneinander ganz

verschiedene Behandlungsweisen vorgeschlagen. Nach der einen soll

das Erz geröstet, das Röstgut gelaugt und das Kupfer aus der Lösung,

wenn möglich , auf elektrolytischem Wege niedergeschlagen werden.

Nach der anderen soll die bisherige Konzentration durch Laugen der

Konzentrate und namentlich der Rückstände ergänzt werden. Vortr.

beschreibt eine in Morenci, Arizona, in Verbindung mit der Konzen-

trationshütte der DETROIT COPPER Co. errichtete Versuchsanlage , in

welcher die Rückstände von porphyrischen Kupfererzen auf letztere

Weise behandelt worden sind. Zum Laugen diente verdünnte Schwefel-

säure. Da der Schlamm einen stark kolloidalen Charakter hatte und

sich fast wie Ton benahm , so wurde für die Abscheidung der

Lösung kein Filter benutzt, sondern eine kontinuierliche Dekantier-

methode, unter Anwendung des von JOHN RANDALL ausgearbeiteten

Gegenstromlaugsystems. Für die Fällung des Kupfers diente ein mit

Eisenabfällen beschicktes Gerinne. Während 50 Tage wurden ununter-

brochen 7-10 t Rückstände durchgesetzt. Unter den besten Bedin-

gungen wurden aus Rückständen mit 1,24 % Cu 60 % ausgebracht, und

zwar von Kupfer, das in dem Erz in oxydiertem Zustand enthalten

gewesen war. Durch Verwendung von Eisensulfat in Verbindung mit

der Schwefelsäure würde sich die Ausbeute noch höher gestellt haben.

Die Kosten für 1 Pfd. Kupfer, niedergelegt in New York, berechnet

Verf. auf 7,43 Cts. , wovon auf den Säureverbrauch (3,5 Pfd., zu 10 Doll.

für 1 t) 1,75 Cts., Verbrauch von Abfalleisen ( 1,5 Pfd., zu 19 Doll. für

1t) 1,43 Cts., Kraftverbrauch 0,25 Ct. , Arbeitslohn und Reparaturen 1 Ct. ,

Verschmelzen, Raffinieren , Transport, Verlust beim Schmelzen usw. 2 Cts. ,

Verzinsung und Entwertung der Anlage 1 Ct. entfallen . Als beste Be-

handlungsweise für derartige Erze empfiehlt Verf. das Ölschwimm-

verfahren zwecks höherer Ausbeute von Sulfidkupfer mit nachfolgendem

Laugen der Rückstände, da sich das Öl nachgewiesenermaßen an die

oxydierten Kupferteilchen nicht ansetzt. (Vortr. auf der Vers. Amer.

Etectrochem. Soc. 1914.)
py

Gewinnung von Zinn aus pyritischen oder anderen Zinnerzen,

Konzentraten, Zinnabfällen , Schlacken u. dgl. durch Schmelzen mit

schwefelhaltigen Zuschlägen.2) Jan Rueb, Haag in Holland. (D. R. P.

289077 vom 26. November 1912.) i

1) Chem.-Ztg. 1912, S. 1195 ; Repert. 1912, S. 664.

2) Chem.-Ztg. Repert. 1914, S. 356 ; Engl. Pat. 27148/1912.

Druck von August Preuß in Cöthen (Anhalt).
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Futtermittel. Gerichtliche Chemie.7. Nahrungs- und Genußmittel. Futtermittel.

Erhaltung der Knusprigkeit der Kruste von Backwaren. Johan

Rudolf Katz , Amsterdam. Die fertige Backware wird in Behältern

der Einwirkung eines hindurchziehenden, zwecks Vermeidung des Aus-

trocknens der Backware feuchten Luftstromes von einem Feuchtigkeits-

gehalt von höchstens 85-75 % ausgesetzt. Der Luftstrom wird vor

seiner Einwirkung auf die Backware mit Stoffen, z. B. konz. wässrigen

Lösungen von Schwefelsäure, Kochsalz oder Chlorcalcium, in Berührung

gebracht, welche seine Wasserdampfspannung regeln . (D. R. P. 289 195

vom 1. Januar 1914.) i

-

CS

Konservierung von Maismehl. A. Marbach. Würde nach Verf.

Mais vor der Vermahlung entkeimt werden, so würden die Klagen über

den bitteren Geschmack des Maisbrotes aufhören, es würde ein haltbares

Maismehl ohne spezifischen Geschmack, sowie als Nebenprodukt 3,5 %-

Fett im Werte von 70 M für 100 kg (Preis in Friedenszeiten) und

3,5 % Maisölkuchen , ein vorzügliches Futtermittel , erhalten werden

können. (Österr. Chem.-Ztg. 1915, 2. Reihe, Bd. 18, S. 96.)

Die Sojabohne und deren volkswirtschaftliche Bedeutung als

Nahrungsmittel . W. Schieber. Verf. bespricht kurz botanische

Eigenschaften, Anbauversuche und die Verwendung der Sojabohne in

der Industrie und als Nahrungsmittel . Es wird kurz die Herstellung

und die Eigenschaften der Sojamilch, des Sojakäses, des Mehles, Brotes,

Konfektes, der Schokolade, des Kaffees aus Sojabohnen, sowie der

Genußmittel aus fermentierten Bohnen, wie der festen Würzen, Pasten

und Saucen beschrieben. Analysen dieser Produkte sind beigefügt.

Österr. Chem .- Ztg. 1915, 2. Reihe, Bd. 18, S. 85.)

-

-

CS

Die Invertierung und Vergärung des Zuckers im Mehle. H.

Kühl. — Verf. kommt zu dem Ergebnisse, daß eine weitgehende

Invertierung des Rohzuckers unter Bedingungen, wie sie die Teiggärung

bietet , statthaben kann, daß eine Invertierung bedingende Bakterien

sowohl im Zucker, wie auch ganz besonders im Mehle vorhanden sind.

Die Invertierung des Zuckers im Mehle erfolgt jedoch nicht allein durch

(direkt invertierende , Invertase abspaltende Bakterien , sondern in erster

Linie in den mit Zucker versetzten Mehlen durch Säurebildner. (Ztschr.

öff. Chem. 1915, Bd. 21 , S. 149.) CS

Zuckerverschwendung bei der Herstellung zuckerhaltiger Back-

waren. F. Stietzel. Da ein großer Teil des zugesetzten Rohr-

zuckers nach den Untersuchungen des Verf. nicht mehr als solcher,

sondern als Invertzucker vorhanden ist, da offenbar durch die Invertase

der Hefe die Inversion des Rohrzuckers schneller stattfindet als die

Vergärung, sollte der Ersatz der Hefe durch Backmittel bei der Her-

stellung zuckerhaltiger Backware angeordnet werden. (Ztschr. öff. Chem.

1915, Bd. 21 , S. 152.) CS

Konservierung des Fleisches durch Zucker. Vasseux. Verf.

hat sein Verfahren dahin verbessert, daß er das Fleisch zunächst im

Vakuum etwas austrocknet; es gibt dann an den Zucker kein Wasser

mehr ab, bleibt frei von süßlichem Beigeschmack (des Sirups ), und ist

bei jeder Temperatur unbeschränkt haltbar. (Bull. Ass. Chim. 1914,

Bd. 32, S. 33.) 2

Über die Bestimmung des Alkoholextraktes im Fleischextrakt.

A. Heiduschka. In diesem Referate ¹ ) muß es in der letzten Zeile

heißen: Der Extrakt soll in 9 ccm H2O und nicht in 90 ccm gelöst werden.

-

Vorrichtung zum Aufbewahren und schichtweisen Wenden von

Eiern. Oswald Dreher, Tambach in Gotha. - Die Vorrichtung

besteht aus zwei gegeneinander verschiebbaren Teilen, durch deren Ver-

schiebung gegeneinander die Eier durch Rollen auf der den einen Teil

bildenden Unterlage gewendet werden. Der verschieb- und heraus-

ziehbare Oberteil besteht aus einem aus parallelen Querstäben mit

schrägen Seitenflächen gebildeten Rest und ist auf einem zweiten, aus

¹) Chem.-Ztg. Repert. 1915, S. 461 .

Längsstäben gebildeten Rost in dessen Längsrichtung verschiebbar. Die

Querstäbe des verschiebbaren Rostes besitzen einen derartigen Abstand,

daß die zwischen diesen Querstäben liegenden Eier zwar auf den Längs-

stäben des unteren Rostes ruhen, nach dem Herausziehen des beweg-

lichen Rostes aber von den Querstäben desselben völlig getragen werden .

(D. R. P. 289 168 vom 31. März 1914.)
i

-

Haltbarmachung von gekochten Eiern. Wilhelm Bückig,

Flensburg. Die Eier werden mit einer den Luftzutritt ausschließenden

Umhüllung versehen. Zur Herstellung dieser Umhüllung (Überzug)

vermengt man Casein und Kalk innig miteinander und trägt die Masse

entweder in dünnflüssigem Zustande mittels eines Pinsels auf die ge-

kochten Eier auf oder taucht die Eier in das Gemenge und läßt sie

dann trocknen. Nach dem Trocknen bildet sich eine harte Schicht,

welche den Luftabschluß bewirkt. Zugleich wird die Schale durch

den Überzug stärker, so daß die Eier sich besser transportieren lassen.

(D. R. P. 289 228 vom 29. Januar 1913.) i

Zur Kenntnis des Einflusses der Zuckerrübenfütterung auf

die Zusammensetzung des Milchfettes. I. Boes und H. Weyland.

Die Butter stammte von Kühen aus der Gegend der Aisne, die

infolge des Krieges ausschließlich mit Zuckerrüben ohne jede Beigabe

gefüttert werden mußten. Wie nach Angaben in der Literatur zu er-

warten war, war die POLENSKESche Zahl sehr stark erhöht und betrug

6,16 bei einer Reichert-MeissLschen Zahl von 28,16. (Ztschr. Unters.

Nahr.- u. Genußm. 1915, Bd. 29 , S. 473.) kt

Herstellung von zuckerfreier Milch mittels der Dialyse. Wil-

helm Müller und Gustav Pathemann, Neuenahr. - Man kann

zuckerfreie Milch, die sich durch Kochen sterilisieren läßt, so daß Zu-

sätze von konservierenden Fremdstoffen nicht erforderlich sind, dadurch

herstellen, daß man die Milch zunächst homogenisiert und sie dann

in dünner Schicht bei höherer Temperatur (etwa 60 ° C.) der Dialyse

unterwirft. Infolge der verwendeten dünnen Schicht der Milch geht

deren Entzuckerung so rasch vor sich (meistens schon in 4 Std.), daß

eine Zersetzung der Milch dabei nicht eintritt und das Aufrahmen auf

ein geringstes Maß beschränkt wird. Die gewonnene , durch Kochen

sterilisierbare Milch besitzt den vollen Gehalt an Fett und Casein. Nach

dem Entzuckern wird sie durch Eindampfen auf ihr ursprüngliches

Volumen zurückgebracht. Man kann ihr auch die bei der Dialyse

verloren gegangenen Salze und einen geeigneten Süßstoff zuführen .

(D. R. P. 289093 vom 7. Januar 1915.) i

--

Vorrichtung zum Durcharbeiten und Verfeinern von Schokolade

im Kreislauf mittels in einem Gehäuse gelagerter Preßschnecken.

C. E. Rost & Co., Dresden. Die Schneckenwindungen sind mit

feinen Schlitzen oder Öffnungen versehen , durch welche die Masse

gepreßt und dabei zerrieben wird. (D. R. P. 288770 v. 7. Mai 1914.) i

Fortschritte auf dem Gebiete der Tabakchemie. Richard

Kissling. (Chem.-Ztg. 1915, S. 873.)

Studien über die Vollständigkeit der Verbrennung von Nikotin

im Tabakrauch. H. Kütt. Diss. Würzburg 1915. 39 S. 8º.

Herstellung eines wertvollen Viehfutters. Farbenfabriken

vorm. Friedr. Bayer & Co. - Versuche sollen ergeben haben, daß

die bei der Vergärung von Maischmaterial durch den Bacillus macerans

entstehende Schlempe ein gutes Viehfutter bildet, und zwar sowohl in

frischer, flüssiger Form, als auch in getrocknetem Zustande. Man ent-

fernt die flüchtigen Gärprodukte und bringt gegebenenfalls die Schlempe

zur Trockne. Beispielsweise werden 1000 kg Mais mit 10 cbm Wasser

und 20 kg Kreide eingemaischt und durch den Bacillus macerans.

vergoren. Nach dem Abdestillieren des gebildeten Alkohols und Acetons

wird die Schlempe über trockene Walzen geführt und das feste Material

zu Kuchen gepreßt. Es soll an Vieh, Geflügel, Hunde usw. mit Verteil

verfüttert werden können. (D. R. P. 289185 vom 5. Februar 1914.) i
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-

11. Anlagen. Kraft- und Arbeitsmaschinen. Apparate.

Entnahme von Boden- oder Gesteinsproben bei Tiefbohrungen.

Anton Raky, Berlin. Mittels einer besonderen kleineren Bohrvor-

richtung wird an einem inmitten der Tiefbohrvorrichtung freigehaltenen

Raum eine Bohrung an der Bohrlochsohle bewirkt und die hierbei er-

bohrte Bodenprobe mit dem Hilfswerkzeug zutage geholt. (D. R. P.

289038 vom 21. März 1914.) i

Die deutsche Technik im Kriege 1914/15 und der Einfluß des

Kaisers aufihre Entwicklung. H.Müller-Breslau. Breslau 1915.23S.4°.

Die chemische Industrie Englands und der Krieg. III. H.

Großmann. (Chem.-Ztg. 1915, S. 761.)

Zur Kenntnis der chemischen Industrie in Schweden. H. Groß-

mann. (Chem. Ind. 1915, Bd. 38, S. 55.)

-

CS

Isolieren elektrischer, Maschinen und Apparate mit Asphalt-

masse. Siemens-Schuckert-Werke G. m. b. H., Siemensstadt bei

Berlin. Die Asphaltmasse wird durch Erwärmen oder Lösen oder

durch gleichzeitige Anwendung beider Mittel verflüssigt, sodann wird

die entstandene Flüssigkeit nach dem bekannten Lackspritzverfahren

auf die zu schützenden Teile gespritzt und durch Abkühlung oder

Verflüchtigung etwaiger Lösungsmittel wieder erhärtet. (D. R. P. 289024

vom 17. Mai 1914.)

—

i

Vorrichtung zum Beheizen , Schmelzen , Trocknen oder Ver-

dampfen des Inhaltes von Kesselwagen , Transportkesseln , Tanks

und dergl. Alfred Fröhlich & Co., Cöln a. Rh. In die Kessel-

wagen u. dgl. sind doppelwandige, mit Querrohren versehene Heiz-

körper eingebaut, durch deren ringförmigen Hohlraum der Dampf

strömt, so daß der genügend erhitzte , geschmolzene oder getrocknete

Behälterinhalt oder der Verdampfungsrückstand abgelassen werden kann.

(D. R. P. 288972 vom 7. Mai 1914.)
i

Beweglicher Trockenboden für Trockenanlagen mit unter gegen-

seitigem Abstand nebeneinander gereihten und auf endlosen Bändern

liegenden Leisten, die über ortsfeste, mit Abstand nebeneinander liegende

Leisten geleitet werden. Carl Walter, Malchow i. Mecklenburg.

(D. R. P. 288897 vom 3. Oktober 1912.) i

Trockentrommel mit Zelleneinteilung, wobei die Zellenscheide-

wände tangential zu dem in der Trockentrommelmitte gelagerten Rohr

angebracht sind und das letztere Rohr mit Schlitzen nach den Zellen

hin versehen ist. Schmidt & Blecher, Hamburg. (D. R. P. 288896

vom 28. April 1914.)
i

Sperrvorrichtung für Sicherheitsgasventile an Heizapparaten

aller Art mit einem von der Zündflammenwärme beeinflußten Aus-

dehnungskörper. Vereinigte Jaeger, Rothe & Siemens -Werke

Akt.- Ges. , Leipzig. (D. R. P. 288947 vom 22. April 1914.) i

-

12. Verfahren und Apparate

Vorrichtung zum Mischen von Formmassen mit regelbarer Zu-

führung des Mischgutes zur Stiftscheiben-Mischtrommel. Toussaint

Ketin, Lüttich in Belgien. Das Mischgut gelangt aus dem Zuführ-

trichter auf die Außenseite der Mischtrommel , so daß es durch die

umlaufenden Stifte von der Unterkante des Trichters weggerissen und

gegen die Innenwand des Maschinengehäuses geschleudert wird.

(D. R. P. 288 505 vom 25. Februar 1913.)

-

i

Doppelsetzmaschine mit doppelt wirkendem Kolben. Hans

Branchart, Dillingen a. d. Saar. Der in der Stromrichtung unter-

halb der Setzsiebe a in wagerechter Lage angeordnete Kolben e wird

in einem Gehäuse d, welches seitlich wechselständig nach den beiden

Unterfässern b und c zu in der

Kolbenbreite eine untere und eine

obere Öffnung besitzt, senkrecht

auf und ab bewegt. Befindet sich

der Kolben in der abgebildeten

Hochstellung, so wird das Wasser

in Abteilung c um die vom Kolben

im oberen Teile des Gehäuses d

verdrängte Wassermenge unter den

Setzgutträger dieser Abteilung ge-

hoben. Gleichzeitig tritt das Wasser

aus der Abteilung b in den un-

teren Teil des Gehäuses, so daß

der Wasserspiegel in Abteilung

entsprechend fällt. Bei dieser Anordnung des doppelt wirkenden Kolbens

sind keine Lager im Unterfaß der Maschine erforderlich ; die verdrängte

Wassermenge soll sich gleichmäßig unter die Setzgutträger verteilen .

в

a

-

Vorrichtung zum Ausgleichen des Druckes in zwei Sammel-

behältern, von denen der eine Preßluft und der andere Preẞgas

aufnimmt. Oscar Brünler, Brüssel.aufnimmt. Oscar Brünler, Brüssel. Preßluft und Preẞgas drücken

auf die entgegengesetzten Seiten einer Membran, deren Durchbiegung

nach der einen Seite ein mit dem Preßluftbehälter, deren Durchbiegung

nach der andern Seite ein mit dem Preßgasbehälter verbundenes Auslaẞ-

ventil lüftet. (D. R. P. 288962 vom 23. April 1914.)
i

Reinigungswagen für Gasleitungen mit umklappbarem Schieber.

Heinrich Grono , Oberhausen, Rhld. (D. R. P. 288 732 v. 31. Mai 1913.) i

Erzeugung und Erhaltung hoher Vakua. Dr. Ernst Rohlf,

Kiel. In den zu evakuierenden Raum oder in eine Abzweigung

desselben wird Lycopodium gebracht. Die wirksame Oberfläche des

Lycopodiums läßt sich dadurch wesentlich vergrößern , daß man ihn

durch Vakuumtrocknung das eingeschlossene Wasser sowie sämtliche

bei vermindertem Druck flüchtig werdende Bestandteile entzieht. Man

muß nur darauf achten, daß eine Zerstörung der Struktur des Lyco-

podiums dabei nicht stattfindet. Es gelingt dadurch , die Oberfläche

des Lycopodiums bei gleichzeitiger Verringerung der Masse auf ein

Vielfaches zu vergrößern und die Oberfläche zur Gasaufnahme beson-

ders geeignet zu machen. Bringt man derart behandeltes Lycopodium

in nahezu gasfreiem, warmem Zustande in einen mehr oder weniger

gasfrei gepumpten Raum, so reißt die große Oberfläche des Lyco-

podiums die noch vorhandenen Gasreste heftig an sich und verbessert

dadurch das Vakuum wesentlich. Man führt dem Lycopodium die zur

Trocknung erforderliche Wärme zweckmäßig bei Unterdruck durch

strömende indifferente Gase zu , und zwar durch Gase von niedriger

Siedetemperatur und hoher Wärmeleitfähigkeit. (D. R. P. 289 161 vom

24. März 1914.) i

-

ÜberMaschinenöl . C. F. Otto. (Seifens.-Ztg. 1915, Bd . 42 , S. 418.) cs

Die Ölprüfungsmaschine von Prof. von Kapff. Diese Maschine

blickt auf eine mehr als zwanzigjährige Entwicklungszeit zurück; sie

ist für 110 oder 220 V. Gleichstrom eingerichtet und verbraucht etwa

1/3 P.S. Ole für Spindeln und leichte Lager soll man unter 2-3 kg

Druck, Transmissionsöle unter 10-20 kg, Zylinderöle unter 5-10 kg

Druck prüfen. (Petroleum 1915, Bd. 10, S. 543.)

Trotz dieser langen Entwicklungszeit geht es dieser Ölprüfungsmaschine wie

allen mit ihr in Wettbewerb stehenden ; sie vermag sich nicht einzubürgern. kg

Treibmittel für Kraftmaschinen. Leopold Robert, Hamburg,

und Arnold I. Irinyi , Altrahlstedt. Das Treibmittel besteht aus

den Dämpfen der in die Reihe der Chloräthylene gehörenden flüssigen

Stoffe, deren Ausgangsmaterial Chlor und Acetylen ist. (D. R. P. 288618

vom 17. Oktober 1911.) i

zum Mischen und Trennen.

-

Schleudermühle, welche von einer Sichtvorrichtung umgeben

und neben welcher eine Nachzerkleinerungsvorrichtung angeordnet

ist. Albin Harnack, Chemnitz. Das die Schleudermühle um-

gebende Sieb ist kegelförmig ausgebildet und führt nur die gröberen

Teile des die Schleudermühle verlassenden Mahlguts der Nach-

zerkleinerungsvorrichtung zu . (D. R. P. 288072 vom 10. April 1914.) i

Flüssigkeitsfilter. Stuart L. Crawford , Rochester, V. St. A.

In dem Filterbehälter 1 ist ein am Deckel 12 lösbar befestigter, sowie

an beiden Enden offener Verteil- oder

Packungsring 6 angeordnet, welcher einen

geringeren Durchmesser hat als der Be-

hälter 1 und mittels Klappschrauben 11

das Filtermaterial 2 niederdrückt. Auf

diese Weise wird eine im wesentlichen

luftdichte Verbindung zwischen der Deck-

platte und dem Filtergehäuse und ferner

eine dichte Filterverbindung zwischen dem

Filterwandring 6 und dem Filtermaterial

hergestellt. Der Zwischenwandring wird

mit Flüssigkeit angefüllt , die das Filter

passieren soll. Das Vakuum unter dem Filter kann durch den Ablaß-

stutzen 5 zur Wirkung kommen. (D. R. P. 288 270 v. 8. Jan. 1914.) i

Mit schwingenden Abreinigungsgliedern versehene Reinigungs-

vorrichtung für Luft- und Gasfilter. Firma W. F. L. Beth , Lübeck.

An den Abreinigungsgliedern sind in der Nähe der Filterfläche kürzere

Ketten, Seile oder dergl. angeordnet, welche in Schwingungen versetzt

werden und dadurch das Filtertuch reinigen. (D. R. P. 289036 vom

(D. R. P. 288491 vom 19. Februar 1915.)
5. April 1914.)

i
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17. Glas. Keramik.

Einige schnelle Methoden für die Glasanalyse. E. C. Sullivan

undW. C. Taylor. 1 g feingepulvertes Glas wird in einem Platintiegel

mit Wasser befeuchtet , 2 g Oxalsäure zugesetzt und mit genügender

Menge 48 % iger Fluorwasserstoffsäure abgeraucht bei einer Temperatur,

die zur Verflüchtigung der Oxalsäure hinreicht. Dieses Eindampfen

wird unter Zusatz¸von Oxalsäure und Wasser zwei- bis dreimal wieder-

holt, bis alle überschüssige Säure ausgetrieben ist. Die zurückbleibenden

Oxalate werden in heißem Wasser gelöst, abgekühlt und filtriert. Der

Rückstand, bestehend aus Bleioxalat mit Spuren Calciumoxalat, kann

zur Pb-Bestimmung direkt mit KMnO, titriert werden. Das die lös-

lichen Oxalate enthaltende Filtrat wird zur Trockne eingedampft und

durch Glühen in Carbonate verwandelt. Diese werden mit HCl zer-

setzt, die saure Lösung zur Abscheidung der SiO, eingedampft, mit

wenig HCl und heißem Wasser wieder aufgenommen und nach Ver-

setzen mit Bromwasser und wenig Ammoniak gekocht. Der Nieder-

schlag der Hydroxyde von Fe, Al und Mn wird abfiltriert, geglüht

und gewogen. Das Filtrat wird in zwei Teile geteilt, in dem einen Mg

als Magnesiumammoniumphosphat , in dem anderen nach dem Ein-

dampfen die Alkalien als Chloride bestimmt. (Journ. Ind. Eng. Chem.

1914, Bd. 6, S. 897-899.) ks

Reflektor aus gepreßtem Glase mit doppelt reflektierenden

Prismen. Glasfabriken und Raffinerien Josef Inwald Akt.- Ges.,

Wien. Die doppelt reflektierenden Prismen sind von oben nach

unten durchlaufend vermöge allmählicher periodischer Vergrößerung

und Verkleinerung ihrer Höhe wellenförmig gestaltet und abwechselnd

um je eine halbe Wellenteilung gegeneinander versetzt , so daß jeder

Wellenberg den Zwischenraum zwischen je zwei benachbarten Wellen-

tälern ausfüllt und auch an den verengten Prismenstellen die für die

Innehaltung des richtigen Reflektionswinkels erforderliche Prismenhöhe

vorhanden ist. (D. R. P. 288 835 vom 4. Mai 1913.) i

Herstellung weißer Emaillen unter Verwendung von Metall-

oxydhydrat als Trübungsmittel.¹ ) Vereinigte Chemische Fabriken

Landau, Kreidl, Heller & Co. , Wien. (D. R. P.. 289102 vom

3. Oktober 1911.) i

Herstellung von Emailglasur auf Eisen unter Anwendung eines

metallischen Bindegliedes. Westfälische Stanz- und Emaillier-

werke Akt. - Ges. vorm. J. & H. Kerkmann , Ahlen i. Westf. - Man

erhält ein dauerhaftes, im Gebrauch nicht abspringendes und rissig

werdendes Email dadurch, daß man dem gewöhnlichen Emailglasfluß

Metallpulver oder Metallstaub zusetzt. Vorzugsweise kommen gepulvertes

Kupfer, Nickel, Bronze, Kobalt u. dgl . in Betracht. Beispielsweise setzt

man einem Glasfluß, wie weichem Borglas, etwa 10 % Kupferpulver zu,

bringt dieses Email sodann auf die zu emaillierenden Stahlblechgeschirre

oder dergl. und brennt es bei 800-1200 ° C. ein. Dabei findet ein

teilweises Verschweißen derjenigen Kupferteilchen statt, welche mit dem

zu emaillierenden Stahlblech in unmittelbare Berührung kommen. Auf

die Verwendung von Silberpulver erstreckt sich der Patentschutz nicht.

(D. R. P. 289 103 vom 11. September 1913.) i

Ausstoßvorrichtung für Pressen zur Herstellung von Platten

aus keramischen oder ähnlichen Massen. August Reissmann,

Maschinenfabrik und Eisengießerei , Saalfeld a. d. Saale. (D. R. P.

288814 vom 28. Juli 1914.) i

-

HerstellungvonFilter-, Schleif- und Mahlkörpern aus keramischen

Abfallscherben. Emanuel Ignaz Heller, Reichenberg in Böhmen.

Man körnt die Scherben und verkittet sie unter Belassung von Poren

durch Bindemittel mit einander. Zur Körnung der Porzellan- usw.

Scherben dient eine bekannte Maschine. Die Körnermasse mischt man

beispielsweise mit Kaolin oder Zement. Man arbeitet das Gemisch

gleichmäßig durch und formt davon den gewünschten Körper. Damit

kein geschlossenes Gefüge entsteht, nimmt man nur so viel Bindemittel,

daß es die Körner zwar fest zusammenbackt, daß aber leere Zwischen-

räume oder Poren bleiben. Die Verbindung der Körner mit dem

Bindemittel geschieht durch Brennen oder auf kaltem Wege. Man ver-

wendet beispielsweise 80 % Porzellan- oder Steingutscherben und 20 %

Kaolin. (D. R. P. 288 978 vom 29. März 1914.) i

/0

Ziegelpresse. Jean Hubert Guérin , Beyne-Heusay b. Lüttich .

Die Form wird durch einen festen Boden und diesem gegenüber beweg-

liche Wände gebildet, die durch einen auf ihre oberen Kanten wirkenden

Deckel zur Pressung des Ziegels abwärts bewegt und dann zwecks

Ausstoßens des Ziegels nach Wegnahme des Deckels weiter abwärts

bewegt werden. (D. R. P. 288720 vom 8. Oktober 1913.) i

Herstellung von hohlen Strangfalzziegeln, wobei die Luftkanäle

an der Schnittstelle des Stranges zugedrückt werden. Carl

¹) Chem.-Ztg. Repert. 1913, S. 334 ; Franz. Pat. 443908.

Baustoffe.

Schmidt , Ichenhausen in Bayern . Die Luftkanäle werden mit der

Außenluft in ständiger Verbindung gehalten. Die im Mundstück be-

findlichen üblichen Kerne weisen Luftkanäle auf, welche einerseits mit

der Außenluft in Verbindung stehen und anderseits in die Längskanäle

des Stranges münden. (D. R. P. 288554 vom 22. November 1911.) i

-

Herstellung von beliebig geformten bewehrten Baukörpern,

insbesondere Rohren aus Beton o. dgl., durch Schleudern . Ludwig

Gerhard, Neustadt a. d. Haardt. (D. R. P. 288516 v. 28. Okt. 1913.) i

Extraktion von Kalisalzen aus Flugstaub. S. Peacock, Phila-

delphia, und International Agricultural Corporation , New York.

Erfahrungsgemäß sind im Flugstaub der Zementindustrie etwa

45-60 % Kalisalze in Form basischer, in Wasser unlöslicher Silicate

enthalten. Zur Gewinnung dieser Mengen behandelt man den Flug-

staub mit einer Lösung von Monocalciumphosphat, so daß sich die

durch ihre verschiedene Löslichkeit getrennt werden können. (V. St.

Umsetzung in Kaliumphosphat und Calciumsilicat vollzieht, welche

Amer. Pat. 1124 798 vom 12. Januar 1915, angem. 18. April 1914.) ks

-

Dachdeckung von dem Aussehen eines Schindel- oder Schiefer-

daches. Salomon Harry Goldberg, Chicago, V. St. A. Ein bieg-

samer Träger ist auf der Oberfläche mit einem wasserdichten bi-

tuminösen Material überzogen und getränkt. Auf der Oberfläche dieses

Überzuges wird ein Muster aus einem Material aufgebracht , das ver-

schieden ist von dem Material des wasserdichten und bituminösen

Überzuges. Zur Aufbringung des Musters wird an gewissen Stellen

die Schicht von körnigem Material, welche auf Klebstoff gebracht wird,

iweggelassen. (D. R. P. 288749 vom 17. April 1914.)

Mischmaschine, besonders für Steinholzmasse , an der Bau-

stelle zu verwenden, mit einem schwenkbaren länglichen Gehäuse

und in diesem befindlichen , sich in entgegengesetzten Richtungen

Das
drehenden Rührwerken . Arthur Eitner, Leipzig- Schleußig.

Gehäuse ist auf der Antriebsachse für das eine Rührwerk drehbar ge-

lagert, während die Achse für das zweite, von dem ersten angetriebene

Rührwerk nur in dem Gehäuse gelagert ist. Das Maschinengestell ist

mit Auflagerplatten versehen , die das Rührwerk an dem das zweite

Rührwerk tragenden Ende stützen. Das Gehäuse kann ohne weiteres.

in der einen oder anderen Richtung geschwenkt werden. (D. R. P.

289175 vom 27. März 1914.) i

Formmaschine zur Herstellung von Dielen, Wandplatten o. dgl.

aus Kunststeinmasse , bei der die Längswände der Form sowohl in

der Breite als auch in der Höhe einstellbar und durch Winkeleisen-

schienen mit den Spannstücken drehbar verbunden sind. Hermann.

Ulrich, Esslingen a . N. (D. R. P. 288850 vom 4. Nov. 1913.)

Oberflächenbehandlung von Platten aus Kunststein o. dgl. mit

oder ohne Verzierung. Società Anonima Saces, Genua. - Die

zu behandelnden Platten werden zunächst gründlich gereinigt und

darauf mit Wasserglaslösung bestrichen oder bespritzt, welche fein-

pulverige Mineralstoffe, wie Erdalkalicarbonate und gegebenenfalls färbende

Oxyde enthält. Darauf werden die Platten erwärmt, um die Kieselsäure

des Wasserglases zu koagulieren. Dies wird so oft wiederholt, bis eine

Schicht von genügender Stärke gebildet ist, worauf man die Platte mit

einer reinen Wasserglaslösung überzieht, wieder erwärmt und dabei

trocknet, sodann in laufendes Wasser und schließlich wiederholt in

schwach saure, wässrige, in Umlauf gehaltene Bäder bringt. Die sauren

Bäder sollen einer Wiederlösung der koagulierten Kieselsäure durch die

frei werdenden Alkalien entgegenwirken. Für die sauren Bäder eignen

sich insbesondere Flußsäure, Fluorkieselsäure, Schwefelsäure und deren

Aluminiumsalze. Man erhält eine alkalifreie Glasur und eine alkalifreie

Deckschicht aus durchsichtiger kolloidaler Kieselsäure, die gegen kaltes

und warmes Wasser und gegen Witterungseinflüsse unbegrenzt wider-

standsfähig sein soll. Als Vorzug wird noch erwähnt , daß die er-

haltene Deckschicht durchsichtig oder durchscheinend ist, was besonders

für durch Bedrucken verzierte Kunststeinplatten wichtig ist. (D. R. P.

i
289122 vom 23. Januar 1913.)

Verhüten des Zerfalls von Platten und größeren Steinen, welche

aus flüssiger Schlacke gegossen sind , durch Aufbringen einer Schutz-

schicht aus Asphalt , Teer u. dgl. Carl Semmler, Wiesbaden .

Der vom Guß noch heiße Schlackenstein wird, ehe er erkaltet, mit dem

Überzug aus Asphalt oder Teer versehen . Die Imprägnierung kann

unter Vakuum oder Druck im Bade erfolgen , auch kann der mit der

Tränkungsmasse überzogene glatte Stein vor dem Erhärten der Masse

durch Überstreuen mit Sand oder dergl. rauh gemacht werden. Der

Überzug kann ferner sowohl durch Eintauchen in die Imprägnierungs-

masse, als durch Bespritzen oder Anstreichen des Steines mit der Masse

hergestellt werden. (D. R. P. 289176 vom 26. Januar 1915.)
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29. Färberei. Anstriche. Imprägnierung. Klebemittel.

Die Herstellung von Türkischrotölen aus freien Fettsäuren . II.

F. Erban.¹) — Die 25- und 35 % igen, aus freien Fettsäuren sulfurierten

Rotöle zeigten hinsichtlich Löslichkeit und Emulgierungsfähigkeit ein

von den gewöhnlichen Rotölen abweichendes Verhalten. Das Verhalten

der sauren Öle beim Verdünnen spricht dafür , daß die Ricinussäure-

rotöle ein wesentlich geringeres Emulgierungsvermögen für anderefür andere

Fette besitzen werden , da sie sich nicht einmal selbst in homogener

Emulsion zu halten vermögen. (Seifenfabr. 1915, Bd. 35, S. 477.) cs

Reduktionen mit Schwefel-Schwefelalkali-Lösung. A. Cobenzl.

(Chem.-Ztg. 1915, S. 859.)

Der Mechanismus des sauren Färbebades. M. Fort. In Fort-

setzung seiner früheren Untersuchung2) findet Verf. in zusammen mit

D. SWARES und P. ANDERSON ausgeführten Arbeiten, daß beim Kochen

von Wolle mit gleichen Mengen Schwefelsäure, einmal mit, einmal

ohne Säurefarbstoff, im ersteren Falle mehr Schwefelsäure im Bade

zurückbleibt als im zweiten. Nach seiner Auffassung wird die Wolle

durch die Säure vorbereitet, den Farbstoff aufzunehmen, und ein Teil

der von der Wolle gebundenen Säure durch Farbstoff, bezw. dessen

Säure, in molekularen Verhältnissen ersetzt. Die Wolle nimmt auch

beim Färben im neutralen Bade Farbstoff auf, jedoch geringere Mengen

als im sauren ; diese schon neutral aufziehenden Mengen verdrängen

keine Säure beim Färben im sauren Bade . Die ältere Auffassung, daß

die Säure dazu dient, die Farbstoffsäure in der Farbflotte zu zersetzen,

wird nicht durch beobachtete Tatsachen begründet. Die Säure befördert

sowohl das Aufziehen als auch das Haften des Farbstoffes an der

Wolle; beim Auswässern verliert die Faser anfangs nur Säure und

dann in zuerst steigenden, später abnehmenden Mengen Farbstoff; das

gleiche ist der Fall beim Abziehen mit Glaubersalz und anderen Neutral-

salzen. Neutral gefärbte Wolle verliert den Farbstoff schneller. (Journ.

Soc. Dyers and Colour. 1915, Bd. 21 , S. 80 und 96.) x

Verfahren, um in Wasser unlösliche Farbstoffe in feine Ver-

teilung zu bringen. Badische Anilin- und Soda- Fabrik. Die

fertigen Farbstoffe oder die zu ihrer Darstellung dienenden Lösungen

bezw. Suspensionen der Komponenten oder Leukokörper werden mit

Glycerinpech, einem Abfallprodukt von der Glycerindestillation , oder

noch besser mit Polyglycerinen behandelt. (D. R. P. 288899 vom

16. November 1913, Zus. zu Pat. 222191.3)
Y

Ba-
Erzeugung von Färbungen auf der pflanzlichen Faser.

dische Anilin- und Soda-Fabrik. Die N-Alkyl- oder N-Alkaryl-

derivate von Benzoyl - 1,7 - aminonaphthol oder dessen im Benzoylrest

substituierten Derivaten werden mit unsulfierten Diazo-, Diazoazo- oder

Tetrazoverbindungen kombiniert. (D. R. P. 288963 vom 30. Aug. 1914,

Zus. zu Pat. 283742.4)
Y

Kann beim Färben mit Helindonfarbstoffen eine Schädigung

der Wollfaser durch Natronlauge eintreten? A. Beil. Gerüchte

über Schädigungen der Wollfaser in der Helindonküpe veranlaßten

eine eingehende Untersuchung, wenngleich keine Beanstandungen vor-

lagen. Mit Ausnahme von etwas Ammoniak zur Abbindung der durch

Oxydation der hydroschwefligen Säure entstehenden schwefligen Säure

wird der Küpe kein Alkali zugesetzt. Alkali, welches die Wolle

schädigen würde, könnte daher nur aus den Farbstoffen selbst stammen.

Indessen nimmt die Wolle, wie titrimetrisch festgestellt wurde, nur sehr

geringe Mengen Alkali aus der Küpe auf vor dem Färben 0,68 %

NaOH, nach dem Färben 0,8 % NaOH welche nur bei 50° C. zur

Wirkung kommen. Nach den Versuchen von M. BECKE ) läßt aber

die Biuretreaktion und die Zinnsalzreaktion unter diesen Umständen

keine Schädigung der Wolle erwarten. (Färberztg. 1915, Bd. 26, S. 269.)

Daß die Wolle vorsichtiges Färben in einer kein freies Ätznatron ent-

haltenden Küpenflotte gut aushält, wird wohl allgemein angenommen werden.

Beim sauren Färben werden auch die geringen Mengen Alkali, welche die Wolle

noch vom Waschen zurückhält, abgesättigt. Die erwähnten Versuche von

M. Becke geben wohl über eine chemische Beeinflussung der Wollfaser Auf-

schluß, nicht aber über eine Veränderung ihrer Haltbarkeit, welche eben so ver-

mehrt wie vermindert sein mag. x

Färben mit Küpenfarbstoffen. R. Wedekind & Co., G. m. b. H.,

Uerdingen a. Rh . Das Auffärben geschieht in Gegenwartvon Magnesium-,

Aluminium- oder Schwermetallhydroxyd, Hydrosulfit und geringen Mengen

Alkali. (D. R. P. 287 042 v. 16. Aug. 1913, Zus zu Pat. 283356.) p

Färben mit Küpenfarbstoffen. John C. Hebden, Providence,

und W. Rodman Peabody, Cambridge. Nachdem die Leuko-

verbindung eines Küpenfarbstoffs in alkalischer Hydrosulfitlösung her-

1) Vergl. Chem.-Ztg . Repert. 1915, S. 449. 3) Ebenda 1910, S. 271.

2) Ebenda 1914, S. 122 u . 551 . 4) Ebenda 1915, S. 311.

5) Färberztg. 1912, S. 45 und 66; Chem.-Ztg. Repert. 1912, S. 235.

gestellt ist, wird die lösende Wirkung des fixen Alkalis dadurch ab-

geschwächt, daß man zu dem Bade Ammoniumsulfat zusetzt , das

Alkali dadurch bindet und die Leukoverbindung besser auf die Faser

fixiert. Das Hervorrufen der Färbung geschieht in üblicher Weise

durch Luftoxydation . (V. St. Amer. Pat. 1148966 vom 3. August 1915,

angem. 30. Dezember 1912.)
ks

Diese
Weiße Tinte. Firma Günther Wagner, Hannover.

Tinte enthält das weiße Pigment in Lösung und scheidet es beim

Eintrocknen der farblosen oder schwach gefärbten Lösungen als Rück-

stand ab, während die bisherigen weißen Tinten Suspensionen dar-

stellten. Als Pigmente kommen Zink- und Magnesiumhydroxyde, in

Ammoniak, Ätzalkalilauge oder in Ammoniaksalzen gelöst, zur An-

wendung. Statt der Hydroxyde können bei Anwendung von Ammoniak

oder Ätzalkalien auch Zink- oder Magnesiumsalze verwandt werden.

Beispielsweise werden 5 kg Zinkoxyd in 10 kg 5-20% iger Ammoniak-

flüssigkeit oder 5-50 % iger Natronlauge gelöst. (D. R. P. 289140 vom

12. Februar 1915.)

---

i

Verdeutlichung und Fixierung von Tintenstiftschrift. Paul

Nebeck, Crefeld. Die Vorrichtung des Hauptpatentes 285 220¹) ist

hier dahin abgeändert, daß in dem den Dampf auf das zu bestrahlende

Schriftstück leitenden Trichter eine Verteilerplatte angeordnet ist, gegen

welche der Dampf zunächst strömt und welche zugleich das Heraus-

spritzen von Kondenswasser verhindert. (D. R. P. 289233 vom 7. Ok-

tober 1913 , Zus. zu Pat. 285 220.) i

Zusammensetzung, Eigenschaften und Prüfung von Buchdruck-

farben. S. W. Stratton. Verf. bespricht kurz vorerst im allgemeinen

die Zusammensetzung der Buchdruckfarben , welche sich naturgemäß

nach der Benutzung, zur Herstellung von Zeitungen, Büchern, Land-

karten usw. , richtet, sodann die Öle, Farben und Trockenmittel, welche

zu ihrer Herstellung dienen. Hierauf wird kurz die Herstellung dieser

Farben, die Beziehungen der Farbe zum Papier, die Lichtdurchlässig-

keit der Farben und die Wichtigkeit der Wahl des zum betreffenden

Drucke geeigneten Papiers besprochen. Interessant sind die Eigen-

schaften, welche die amerikanische Staatsdruckerei von den verschie-

denen von ihr benutzten Druckfarben fordert, die Verf. anführt.

Schließlich bespricht Verf. noch die Analyse der Buchdruckfarben und

die Beziehungen zwischen den analytischen und praktischen Versuchen

mit diesen Farben. (Bureau of Standards Wash. 1915, Circ. Nr. 53.) cs

Verfahren , um von Hektographenflächen oder dergl. Verviel-

fältigungen mit Fettfarben herzustellen . A. Schapiro, Berlin.

Man soll das bisher erforderliche wiederholte Überwischen der Druck-

platte mit Ochsengallenlösung entbehrlich machen können, wenn man

sammenreiben, Emulgieren o. dgl . vereinigt oder in ihr verteilt. Bei

die Ochsengalle oder ein Gallepräparat mit der Druckfarbe durch Zu-

Benutzung einer derartigen Fettfarbe zur Herstellung der Vervielfältigungen

soll die Fettfarbe beim jedesmaligen Überwalzen der Druckfläche etwas

von der in ihr enthaltenen Ochsengalle an die Druckfläche abgeben,

ohne daß dabei Fettfarbe auf die nicht mit Schriftzügen versehenen

Stellen der Druckfläche übertritt, so daß die Platte vollkommen schleier-

und tonfrei bleiben soll. (D. R. P. 289 238 v. 8. Okt. 1913.) i

Herstellung von nicht explosiblen, besonders für die Holz-

konservierung geeigneten Präparaten. Dr.-Ing. Friedrich Bub ,

Falkenberg, Bez. Halle. Die in neuerer Zeit für die Holzkonservie-

rung vorgeschlagenen, mit anorganischen Basen abgesättigten Mono-, Di-

und Polynitroverbindungen, insbesondere die Di- und Trinitrophenol-

und -kresolsalze, sollen beim Eintrocknen stark zur Explosivität neigen.

Anderseits wurde durch Zusatz indifferenter Stoffe, wie Glycerin, Seife

oder Sulfitcelluloseablauge, die antiseptische Wirkung der verwendeten

Nitroverbindungen erheblich geschwächt. Nach vorliegender Erfindung

versetzt man die genannten Nitroverbindungen mit Stoffen, die sowohl

die Explosivität der letzeren vermindern, als auch zugleich stark anti-

septisch wirken. Als geeignet zu diesem Zwecke haben sich die sulfo-

sauren Salze aromatischer Kohlenwasserstoffe und ihrer Derivate (Halogen- ,

Hydroxyl-, Nitroverbindungen usw.), sowie Mischungen der genannten.

Salze erwiesen, wie beispielsweise naphthalinsulfosaures Zink, Calcium

oder Magnesium, oder phenolsulfosaures Natrium oder Calcium, sowie

die bei der Darstellung der Sulfosäuren aus Rohnaphtalin, -anthracen ,

-phenanthren, -carbazol, phenol, -kresol usw. durch Absättigen mit

Zinkoxyd, Magnesia, Natronlauge usw. direkt erhaltenen Lösungen.

Auf 1 T. Di- oder Trinitrophenol- oder -kresolnatrium werden 1-10 T.

naphthalinsulfosaures Zink, phenolsulfosaures Natrium oder Gemische

dieser Stoffe zugesetzt. (D. R. P. 289 243 vom 8. Februar 1914.) i

1) Chem.-Ztg. Repert. 1915, S. 275.

Verlag der Chemiker-Zeitung Otto v. Halem in Cöthen (Anhalt). Druck von August Preuß in Cöthen (Anhalt).
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1. Geschichte der Chemie.

Über Reibungsgesetze. P. M. E. Schmitz. Der Elsässer

G. A. HIRN hat bereits im Jahre 1847 Untersuchungen über die

Reibungsgesetze angestellt, deren Ergebnisse und daran geknüpfte

Schlußfolgerungen durch die späteren Arbeiten STRIBECKS, HEIMANNS,

LASCHES und UBBELOHDES Bestätigung gefunden haben. Er hat ferner

als Erster die hochsiedenden Mineralöle als Schmiermittel benutzt, er

hat ihre Gewinnung durch Destillation unter Einleiten überhitzten

Wasserdampfes und ihre chemische Raffination gelehrt , er hat ein

brauchbares Viscosimeter und einen im praktischen Betriebe erprobten

Dampfüberhitzer konstruiert, so daß er als einer der bedeutendsten

Forscher und Bahnbrecher auf dem Gebiete der Erdölindustrie, ins-

besondere der Herstellung und Verwendung der Mineralschmieröle zu

bezeichnen ist. Merkwürdigerweise sind seine Arbeiten ganz in Ver-

gessenheit geraten. (Petroleum 1915, Bd . 10, S. 237.) kg

Boyles Anschauungen über die Metallverkalkung. Ernst Bloch.

(Chem.-Ztg. 1915, S. 481.)

Aus der Kindheit der Probierkunst. Otto Vogel. (Chem.-

Ztg. 1915, S. 247.)

Die ersten Erforscher der schweizerischen Alpenflora im

16. Jahrhundert: C. Gesner , B. Aretius , Joh. Fabricius und ihre

Ergebnisse. H. Christ. (Schweiz. Apoth.- Ztg. 1915, Bd. 53, S. 344.) s

Geschichte der Pharmakopöen. Bührer. (Schweiz. Apoth .-Ztg.

1915, Bd. 53, S. 354.)
S

Ältere Anschauungen über Digitalis purpurea. Jermstad.

(Schweiz. Apoth.-Ztg. 1915, Bd. 53 , S. 233.) S

Medizin und Pharmazie in Frankreich im 11. und 12. Jahr-

hundert. L. Reutter. (Schweiz. Apoth .- Ztg. 1915, Bd. 53, S. 288.) s

Leibniz gegen Frankreichs Weinge'sthandel. Hermann Peters.

(Chem.-Ztg. 1915, S. 373.)

Zur Geschichte des spezifischen Gewichtes im Altertum und

Mittelalter. H. Bauerreiss. Diss. Erlangen 1914. 127 S. 8°.

Ältere Beleuchtungsarten . A. Müller. (Chem.-Ztg. 1915, S. 330.)

Briefwechsel zwischen Goethe und Johann Wolfgang Döbereiner

(1810-1830) . Julius Schiff. Weimar 1914. 144 S.

Zu Adolf von Baeyers achtzigstem Geburtstag. H. Wieland.

(Chem.-Ztg. 1915, S. 829.)

Emile-Hilaire Amagat. Ed. Perrier. (Rev. génér. Chim. pure et

appl . 1915, Bd . 18, S. 53-55.) r

Gustav Kraemer †. C. Göpner. (Chem.-Ztg. 1915 , S. 201.)

Otto N. Witt †. A. Binz. (Ztschr. angew. Chem. 1915, Bd. 28,

S. 193-196.) r

Paul Ehrlich t. Bechhold. (Chem.- Ztg. 1915, S. 705.)

Karol Olszewski †. H. Kamerlingh Onnes. (Chem.-Ztg. 1915,

S. 517.)

Franz Kunckell †. A. Michaëlis. (Chem.-Ztg. 1915, S. 669.)

Ludwig Medicus †. Fritz Reitzenstein . (Chem.- Ztg. 1915, S. 837.)

Guido Goldschmiedt †. Rud. Wegscheider. (Chem.-Ztg.

1915, S. 649.)

Ernst Ludwig †. Theodor Panzer. (Chem.-Ztg. 1915, S. 857.)

Theodor Hofmann (H. Mann). (Seifens. Ztg. 1915, Bd. 42 , S. 391.) cs

James Hargreaves t. (Chem.-Ztg. 1915, S. 349.)

Charles Martin Hall †. (Chem.- Ztg. 1915, S. 133.)

Charles Martin Hall +. (Journ. Ind. Eng. Chem. 1915, Bd.7, S. 155.) wo

Zum 100jährigen Bestehen der K. k. Technischen Hochschule

in Wien. A. Bauer. (Chem.-Ztg. 1915, S. 845.)

~

Die Arbeiten und Erfindungen Faber du Faurs auf dem Ge-

biete der Winderhitzung und der Gasfeuerung. E. Herzog. Diss.

Aachen (Techn. Hochsch.) 233 S. 8°.

―

Villettes Brennspiegelversuch . Felix Fritz. (Chem.-Ztg. 1915,

S. 153.)

Geschichtliches von Searles Lake, Kalifornien, und dem Kali-

vorkommen. E. E. Free.E. E. Free. Die Salzablagerungen im Searles - See

wurden 1863 von SEARLES aufgefunden . Von 1873 an wurden die

Salze auf Borax verarbeitet. Seit 1908 wurde, mit einem Mißerfolg

von der CALIFORNIA TRONA Co., versucht , Soda aus den Salzen zu

gewinnen. Später fand man auch einen Gehalt an Kaliṣalzen (in der

Sole sollen 4,5 % Kaliumchlorid sein). 1913 ist die AMERICAN TRONA

CORPORATION gegründet worden, welche eine Versuchsanlage zur Aus-

beutung in Gang gesetzt hat. Die Sole enthält in der Hauptsache

Natriumchlorid, Soda, Natriumsulfat, Borax und Kaliumchlorid. (Min.

and Eng. World 1915, Bd . 42, S. 811.) u

Zur Geschichte der Rübenzuckerfabrikation in Frankreich.

Vivien. Redner gibt einen kurzen Überblick über Geschichte und

Verdienste von CRESPEL-DELISSE ( 1789-1865) , den er mit Recht als

den eigentlichen Begründer der französischen Rübenzuckerindustrie

feiert. (Bull. Ass. Chim. 1914, Bd. 32 , S. 11.)

Die Behauptung, Crespel- Delisse hätte erst nach 1811 von Achards

Arbeiten erfahren, ist aber eine ganz irrtümliche und unhaltbare. 2

Aus der Geschichte des Eisenwerks Maximilianshütte in Rosen-

berg i. B. Das Werk ist aus der ursprünglich belgischen Firma

T. MICHIELS, GOFFARD & CIE. hervorgegangen, die zunächst ein Schienen-

walzwerk in der Oberpfalz anlegte. Der Betrieb stieß von vornherein

auf große Schwierigkeiten, und erst als der nachmalige Generaldirektor

E. FROMM SEN. die Anlage übernahm , gelang es , die technischen

Schwierigkeiten zu überwinden. Aber der finanzielle Ertrag war so

ungünstig, daß man das Werk liquidieren wollte. Da griff der im

Jahre 1870 verstorbene Reichsrat JOSEF VON MAFFEI mit seinen Mitteln

ein und sicherte so die Zukunft des Werkes. Im Jahre 1856 begann

der Aufstieg der Maxhütte. Es wurden in den nächsten Jahren einige

Holzkohlenhochöfen angekauft und Erzlieferungsverträge abgeschlossen.

Bald darauf wurden die Sulzbacher Gruben erworben, deren günstige

Entwicklung es ermöglichte, eine Kokshochofenanlage in Rosenberg zu

errichten. Es folgte die Erwerbung von Erzfeldern bei Kamsdorf in

Thüringen, im Anschluß daran die Errichtung des Hochofenwerks

Unterwellenborn , 1872 und 1878 der Bau eines Bessemerstahlwerks.

Im Jahre 1886 trat der Sohn des Generaldirektors FROMM an seine

Stelle. Unter dessen Leitung hat die Maxhütte einen weiteren großen

Aufschwung genommen, besonders der Erzfelderbesitz dehnte sich aus,

und zwar von 6800 auf 50131 ha. Hand in Hand hiermit ging der

technische Ausbau der Hüttenwerke. 1888 wurde ein Thomasstahl-

werk, 1891 ein Block-Schienen- und Trägerwalzwerk in Rosenberg und

1898 das König- Albert -Werk in Zwickau errichtet. Die Erzbasis in

Thüringen wurde durch den Erwerb und die Aufschließung der Schmiede-

felder Gruben erheblich verbreitert. Es folgte dann eine Modernisierung

der Rosenberger Anlagen, die Erweiterung ihrer Erzbasis durch Ankauf

neuer Gruben, besonders bei Auerbach in Hessen. Nach dem Umbau

der Rosenberger Anlagen wurden die Stabeisen- und Feinblechwalz-

werke in Maxhütte - Haidhof nach dem Stande der heutigen Technik

umgebaut. Um die Hütten in Kohlen und Koks selbständig zu machen,

wurden bei Hamm 1. W. Grubenfelder erworben. Die Jahresproduktion

an Fertigfabrikaten betrug bei dem Antritt des Generaldirektors FROMM JUN.

34000 t und ist im Laufe der Jahre bis auf 209 000 t gestiegen ; der

Jahresgewinn ist im selben Zeitraum von 619 000 M auf über 8 Mill. M

in die Höhe gegangen. (Aus einer Denkschrift von Dr. HILBENZ beim

Austritt von Generaldirektor FROMM, 1915.) r
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Gasglühlichtlampe. Rudolf Langhans, Berlin. Ein Glüh-

körper aus mit Leuchterden getränktem Plüschgewebe wird so auf

einen passenden Siebbrenner aufgesetzt, daß das Gasgemisch den Glüh-

körper parallel zur Richtung der Florstäbchen des Plüsches durchstreicht,

so daß sich die Flammen nur zwischen den Florstäbchen selbst bilden.

Die Abbildung zeigt den senkrechten Schnitt eines scheibenförmigen

Brenners. Der Querschnitt der Gasdüse a kann mittels Stellschraube b

geregelt werden. Die Primärluft

tritt bei c ein, und das Gemisch

gelangt durch das Mischrohr d in

den Glühkörperhalter e aus kera-

mischer Masse. Dieser Glühkörper-

halter besteht aus einem trichter-

förmigen Oberteil , mit welchem

ein Siebboden ƒverbunden ist. An

diesen ist ein Ring g mit Kappe h

gekittet, zwischen denen der Rand

der Plüschscheibe , und zwar des

Grundgewebes i, eingespannt ist,

dessen Florstäbchen k nach er-

folgter Imprägnierung und Ver-

aschung den Glühkörper bilden.

Ein Zugglas / aus Quarzglas ist

an den Halterschirmm mittels

Schrauben n aufgehängt. Er hat bei o Öffnungen zum Eintritt der

Sekundärluft , welche nach dem Schirm m durch einen Kranz von

Öffnungen p austreten kann. Die Sekundärluft dient zur Unterstützung

der Verbrennung und dadurch zur Erhöhung der Lichtemission, sowie

zur Abführung der Verbrennungsprodukte. (D. R. P. 288442 vom

14. März 1914.) i

K

g

h

Gasselbstzünder. Bernhard Brammer, Hamburg. Durch

das Öffnen eines Gashahnes wird eine für die Entwicklung einer

Zündflamme ausreichende Menge Kalium mit Wasser in Berührung

gebracht. (D. R. P. 288795 vom 5. März 1915.)
i

Vorschaltventil für Druckstoß-Gasfernzünder. Berlin - Anhal-

tische Maschinenbau - Akt. - Ges. , Berlin. (D. R. P. 288943 vom

27. Juni 1912.)
i

i

Herstellung reiner Massen , insbesondere Pulver , aus Bor,

Titan, Zirkon. Ehrich & Graetz und Dr. Emil Podszus , Berlin. —

Die Elemente Bor , Titan und Zirkon ließen sich bisher nicht in so

reinem Zustande darstellen, daß ihr hoher Schmelzpunkt, ihre Schmied-

barkeit und Duktilität hätte ausgenutzt werden können, was hauptsäch-

lich seine Ursache in der enormen Reaktionsfähigkeit gegen fast alle

Elemente hat, insbesondere gegen diejenigen, mit denen bisher Reduktionen

ausgeführt wurden. Nach vorliegender Erfindung sollen die Elemente

in einen Zustand so großer Reinheit übergeführt werden , daß sie als

Glühkörper für elektrische Lampen Verwendung finden können. Als

Ausgangsmaterialien verwendet man möglichst oxydfreie Stoffe und

bringt sie durch Zerschlagen und Zermahlen in einen möglichst fein-

pulverigen Zustand. Am besten verwendet man zu dem Zwecke Stahl-

mühlen mit Stahlkugeln, die der Größe nach abgestuft sind. Während

des mehrere Tage währenden Mahlens müssen die Massen unter Luft-

abschluß gehalten werden , damit keine Oxydation durch Feuchtigkeit

eintritt. Will man zwecks gleichmäßigeren Zermahlens eine Emulsions-

flüssigkeit zusetzen , so verwendet man nichtsauerstoffhaltige Flüssig-

keiten, wie Benzol, Schwefelkohlenstoff o . dgl. Etwa noch vorhandene

gröbere Stücke entfernt man durch einen Schlämm- oder Zerstäubungs-

prozeß. Man erhält schließlich das Material in so feinkörnigem Zu-

stande, daß man Fäden und Stäbe daraus pressen kann. Bei Metall-

massen erleichtert man das Mahlen durch künstliche Steigerung der

Sprödigkeit, z. B. durch Abkühlen beim Mahlen, oder man verwendet

Metall, das geringe Spuren Wasserstoff enthält, der dann beim späteren

Glühprozeß entfernt wird. Um alle beim Mahlen eingedrungenen Eisen-

teile zu entfernen , benutzt man starke Magnete. Aus diesen Massen

preẞt man schließlich unter Beimengung einer Emulsionsflüssigkeit Stäbe.

Der Stab wird in einer geeigneten Atmosphäre vorgeglüht, mit Hilfe

des elektrischen Stromes bis nahe zum Schmelzpunkt erhitzt und lange

auf dieser Temperatur belassen, damit Zersetzungen von Beimengungen

vor sich gehen können. Bei Bor z. B. gelingt es hierdurch, auch Sub-

oxyde zu verdampfen. Als geeignetste Atmosphäre beim Glühen hat

sich Quecksilberdampf erwiesen, dem man noch etwas Halogenid zu-

setzen kann. Ist nach Durchführung des geschilderten Verfahrens die

Reinheit der Elemente noch nicht ausreichend, so wird das Verfahren

wiederholt. (D. R. P. 289 063 vom 12. Januar 1913.) i

-

Elektrische Glühlampe mit parallel geschaltetem Ersatzwider-

Gaszeitzähler für einzelne Gaslampen und Apparate. Robert stand, insbesondere solchem aus Carborund. Allgemeine Elek-

Wende, Berlin. (D. R. P. 288796 vom 29. Juli 1913.) trizitäts - Gesellschaft, Berlin . Der Ersatzwiderstand bildet

durch Einbau in den Sockel oder innerhalb des Glaskörpers der

Lampe mit letzterer ein Ganzes, so daß er mit der Lampe zugleich

in die Fassung ein- und ausgeschraubt wird. (D. R. R. 288988 vom

15. August 1914.)

Sturmsichere Petroleumlampe mit durch die beiden Enden

eines Kanals mit der Außenluft in Verbindung stehendem Brenner-

Société Anonyme Chauffage et Eclairage Sepulchre,

Herstal bei Lüttich. (D. R. P. 288747 vom 18. Februar 1913.)

raum .

i

Zur Geschichte der Drahtlampe. C. Richard Böhm. Union

Deutsche Verlagsgesellschaft 1915.

Regelungsdüse für Preßluftbrenner. Deutsche Gasglühlicht-

Akt. -Ges. (Auergesellschaft) , Berlin. Die regelbare Preßluftdüse

ist in der Gasdüse gleichachsig verschiebbar gelagert und dient als

Regelungsorgan für den Austrittsquerschnitt der Gasdüse. Die Regelungs-

organe der beiden Düsen sind miteinander gekuppelt. (D. R. P. 289131

vom 9. November 1913.) i

-

Elektrische Dampflampe, mit einer aus verdampfbarem Metall

bestehenden Kathode , bei welcher der Metalldampf durch einen

als Leuchtkörper dienenden Glühmantel

geführt wird. Wladimir Kondrat und

Richard von Tomay, Mitrovica in Sla-

vonien. Der Glühmantel 14 wird einer-

seits von der als Träger ausgebildeten Anode

11, anderseits von der ebenfalls als Träger

ausgebildeten Hilfsanode 17 getragen.

Letztere ist ringförmig ausgebildet und

liegt so in der Bahn der in einer Aus-

bauchung 2 der Birne 3 angeordneten

Kathode 5, daß die Zündung der Lampe

durch eine kleine Ausschwingung der

Lampe aus der Hängelage bewirkt werden

kann. Die Anode 11 wird von einem

achsialen Tragkörper 7 der Birne 3 ge-

getragen, welcher zum Zurückführen des

sich auf der Oberfläche der Anode 11

kondensierenden Metalls in den Kathoden-

raum 1 dient. (D. R. P. 288693 vom

17

14

i

Sockel und Fassung mit unterteiltem Gewinde für elektrische

Glühlampen mit zwei Leuchtsystemen. Allgemeine Elektrizitäts-

Gesellschaft, Berlin. Die Lücke zwischen den beiden Gewinde-

ringen der Fassung ist größer als der vordere Gewindering des Sockels.

(D. R. P. 288987 vom 15. August 1914.)

-

i

Straßenlampen. Ely. (Ztschr. Verein Deutscher Ingenieure 1915,

Die neuesten Erfahrungen mit Halbwattlampen und neuen

Bd. 59, S. 775-778 .) r

Verhalten von Halbwattlampen gegenüber Gasfüllungen aus

Stickstoff, dem kleine Mengen Methan oder Kohlenoxyd beigefügt

sind. L. Hamburger. An den kälteren Stellen des Wolfram-

drahtes findet eine Anhäufung von aus CH4 entstandenem Carbid statt,

wodurch eine Lichtverringerung der Lampe entsteht. Selbst bei einem

Gehalte von 0,09 % CH, der Gasfüllung ist die Halbwattlampe für den

Gebrauch weniger geeignet. Außerdem findet bei Gegenwart von CH

eine Cyangasbildung in der Lampe statt. Ein Gehalt von über 2 % CO

in der Lampengasfüllung macht den Wolframdraht , wahrscheinlich

durch aufgenommenen Kohlenstoff spröde. (Ztschr. angew. Chem. 1915,

Bd. 28, I , S. 291.) CS

Pyrophores Feuerzeug mit im Gehäusedeckel untergebrachter,

federnder, unmittelbar auf den Zündkörper wirkender Reibfeile.

Arnold M. Brée, Berlin. (D. R. P. 288 831 vom 12. Mai 1914.) i

Elektrische Heizvorrichtung für Kessel , deren Heizkörper

durch Druckvorrichtungen gegen den Kesselboden gepreßt werden.

F. Küpperbusch & Söhne Akt. - Ges., Gelsenkirchen i. W. (D. R. P.

289218 vom 26. November 1913.) i

Flüssigkeitsvorwärmer mit ineinander angeordneten U-förmigen

Außen- und Innenröhren für die zu erwärmende Flüssigkeit und

das Heizmittel. Aktiebolaget A. Ekströms Maskinaffär, Stock-

11. November 1913.) holm. (D. R. P. 289 071 vom 28. April 1914.) ii
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Apparat zur Herstellung von Siedesalz. Herman Frasch und

United Salt Comp. , Cleveland, Ohio. Nach der vorliegenden Er-

findung soll in ein und demselben Apparat die Rohsole gereinigt, die

gereinigte Sole verdampft und das ausgeschiedene Salz getrocknet

werden. Die Siedepfanne A in Abb. 1 ist durch die Scheidewände 8

und 9 in drei Abteilungen von verschiedenem Rauminhalt eingeteilt.

Die durch das Speiserohr N zugeführte Rohsole gelangt in die vorderste

Abteilung A¹ und wird hier mittels der Dampfschlangen 11, die eine

im Verhältnis zum Rauminhalt der Abteilung große Heizfläche be-

sitzen, rasch zum Aufkochen gebracht. Hierdurch wird ein beträcht-

licher Teil des in der Sole gelösten Gipses, der in der heißen Sole

weit weniger löslich ist als in kalter, sowie das etwa vorhandene Eisen

ausgefällt. Die heiße Sole tritt dann durch den Überlauf 20 in die

Abteilung A über, worin sich die Abscheidungen , da hier keine

Wärmequelle vorhanden ist und die Sole sich etwas abkühlt, zugleich

mit etwas Salz absetzen

sollen. Die gereinigte Sole

fließt von hier durch den

Überlauf 21 in die weit

größere eigentliche Siede-

pfanne (Grainer) A³ über

und wird hierin durch die

Heizschlangen 10 einge-

dampft. Die Gesamtheiz-

fläche dieser Schlangen

wird der gewünschten

Abb. 1.

Korngröße des zu produzierenden Salzes entsprechend eingerichtet. Die

Pfanne besteht aus einer Eisenschale 22, Abb. 2, die innen mit einer

27

Schicht Zement 23 überzogen ist, und besitzt einen abgerundeten

Boden, um das durch das Einkochen der Sole sich abscheidende Salz

mit den üblichen Krücken bequem auf den breiten Pfannenrand A*

hochziehen zu können, ohne den Zementbelag zu schädigen. Ebenso

müssen die Heizschlangen , die an den Trägern 27 befestigt sind, in

genügendem Abstand von dem Pfannenboden bleiben, damit die

Krücken ungehindert den ganzen Pfannenboden bestreichen können.

Der Dampfeintritt in die Schlangen erfolgt durch das Rohr E und

der Austritt des Abdampfes und Kondenswassers durch das Rohr F.

Der Pfannenrand A* ist gleichfalls mit Zementüberzug versehen und

von solcher Breite , daß das aus der Pfanne heraufgebrachte feuchte

Salz genügend Platz hat, um

abtropfen und trocknen zu

können. Als wesentliche

Neuerung wird beansprucht,

daß die ganze Pfanne nebst

ihrem tischförmigen Rande

mit einer haubenförmigen

Überdachung (hood) über-

deckt ist, um innerhalb der-

selben dieWärme zusammen-

zuhalten, so daß das auf den

Rand gebrachte Salz hier ge-

nügend trocknen kann, um

verkaufsfähig zu sein. Der Brüdendampf der Pfanne entweicht durch

den Abzugsschlot 12. Um das Hochbringen des Salzes aus der Pfanne

bewerkstelligen zu können , sind ringsum in der Überdachung die

Klappen 15 angebracht. Solche Klappen R* befinden sich auch in

der um die Pfanne herumgeführten Laufbühne S; durch sie wird das

trockene Salz auf einfache Weise in die unter der Pfanne hergerichteten

Lagerräume Q geschaufelt. Durch den heißen Boden der Pfanne,

welcher die Decke dieser Räume bildet, werden sie so weit erwärmt,

daß das hier lagernde Salz stets trocken bleibt. Bei größeren Anlagen

werden eine entsprechende Anzahl solcher Apparate in geringem Ab-

stande voneinander aufgebaut und Einrichtungen getroffen, welche das

in den Schlangen gebildete Kondenswasser den Dampfkesseln wieder

zuführen. Die weiteren Einzelheiten sind aus der Patentschrift zu ersehen.

(V. St. Amer. Pat. 1125998 v . 26. Jan. 1915, angem . 18. April 1892.) su

England und die Kalifrage. H. Grossmann. (Ernähr. d. Pflanze

1915, Bd. 11 , S. 101-102.)

Abb. 2.

r

Herstellung von Stickstoffverbindungen mittels Carbiden.mittels

Tuneichi Fujiyama, Tokio , Japan. Das Verfahren bezweckt, die

Aufnahme von Stickstoff durch Carbide ausschließlich durch die auf-

tretende Reaktionswärme durchzuführen , wodurch die Herstellungs-

kosten wesentlich verringert und ferner gleichmäßigere und höher-

prozentige Produkte erzielt werden sollen, als dies auf üblichem Wege

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916 , S. 6.

mittels Zufuhr äußerer Wärme möglich ist. Zu dem Zweck wird in

einer geeigneten , mit einer die Wärme nichtleitenden Schicht aus-

gekleideten Absorptionskammer eine geringe Menge gepulverten Carbids

erhitzt, das alsdann in der vorhandenen Luft lebhaft verbrennt. Hier-

durch wird die für die Durchführung des Prozesses nötige Wärme

erzeugt. Sobald dieser Punkt erreicht ist , wird Stickstoff eingeleitet

und alsdann weiteres Carbid in solchen Mengen nachgegeben, daß die

Temperatur stets auf der für den Prozeß günstigsten Höhe erhalten

bleibt. Die Zufuhr des Carbids muß in der Weise erfolgen , daß es

stets eine gleichmäßige Schicht über dem fertigen Produkt bildet.

(V. St. Amer. Pat. 1126000 v. 26. Jan. 1915, angem. 25. Febr . 1914.) su

Aufbereitung von Graphittiegelscherben. Maschinenbau -An-

stalt Humboldt, Cöln - Kalk. Die Graphittiegelscherben werden

bis zur Größe der darin enthaltenen freien Graphitteilchen zerkleinert.

Das zerkleinerte Gut gelangt dann auf einen magnetischen Scheider,

auf welchem die verschlackten Teile, da sie magnetische Eigenschaften

besitzen, herausgezogen werden. Der unmagnetische Bestandteil, welcher

außer dem reinen Graphit auch noch feste, schwere Schlackenteile ent-

hält, wird dann der naßmechanischen Aufbereitung auf Setzmaschinen

und Herden unterworfen, wobei reiner Blättergraphit gewonnen wird.

Das magnetische Gut enthält noch etwas Graphit in fein verwaschenem

Zustande. Zur Gewinnung dieses Graphits kann man das magnetische

Gut für sich zerkleinern und nach Feinzerkleinerung einer naẞ-

mechanischen Aufbereitung unterwerfen. (D. R. P. 289 288 vom

23. Januar 1915.) i

Mischmaschine für Düngemittel. R. D. Soars und Hunso

Machinery Co. , Buffalo. Die Mischmaschine besteht aus einer

um eine horizontale Achse drehbaren Trommel mit einer Einlaufs-

öffnung an der Stirnwand und einer Auslaufsöffnung am Mantel.

Letztere ist überdeckt durch einen der Breite der Öffnung entsprechenden

Ring. Beide Öffnungen können während des Ganges der Maschine

beliebig geöffnet und geschlossen werden. (V. St. Amer. Pat. 1123943

vom 5. Januar 1915, angem. 25. Februar 1914.)
am

Verfahren , Phosphate löslich zu machen. J. W. Beckman ,

Niagara Falls. Fein gemahlenes Rohphosphat wird mit einem Salz

von der Zusammensetzung ROƒ, K₂O, SO₂ (z. B. Alunit) gemischt

und erhitzt, z. B.:

3K,O, 3A10,4SO 6 H₂O-+- Ca¸(P₂Og) = 2K3(P2O3) ÷ зCaO, зAI,O,,4SO +6H₂O.

Die Phosphorsäure wird durch diesen Prozeß an das Kali (auch Na

oder Li) gebunden und somit wasserlöslich gemacht. Durch Auslaugen

läßt sich das Kaliphosphat gewinnen. Zusätze von Kohle, Kieselsäure

oder Metalloxyden sowie Chlorcalcium u. a. befördern die Reaktion.

(V. St. Amer. Pat. 1121160 v. 15. Dez. 1914, angem. 30. April 1913.) am

Herstellung eines Düngemittels. W. F. Downs, Jersey City, N. J.

Fein gemahlenes Phosphat wird mit so viel feingemahlener Kiesel-

säure (Sand) gemischt, als zur Bildung der Monosalze der Kieselsäure

erforderlich ist. Die Mischung wird, in feinem mehligem Zustande oder

zu Briketts geformt, auf 720-1100 ° C. erhitzt, wodurch man ein

Düngemittel erhält, dessen Phosphorsäure citratlöslich ist. (V. St. Amer.

Pat. 1120917 v. 15. Dezember 1914, angem. 13. November 1912.) am

Herstellung eines künstlichen Düngemittels. H. Herzfeld und

O. Hauser, Berlin. Kalihaltige Silicate (Phonolith) werden in fein-

gemahlenem Zustande mit Endlaugen von der Herstellung von Chlor-

kali aus Carnallit gemischt (1 : 4 ), der Brei getrocknet und 5-15 Std.

lang auf 300 ° C. erhitzt. Durch diesen Prozeß soll das Kali des Kali-

silicates löslich gemacht werden. (V. St. Amer. Pat. 1125318 vom

19. Januar 1915, angem. 11. September 1913.)
am

Herstellung eines Düngemittels. W. H. Heine , Honolulu .

Die Abgase einer Gasmaschine werden gekühlt und sodann in einen

Absorptionsraum geleitet, wo sie mit Kalkmilch gewaschen werden.

Man erhält auf diese Weise ein Düngemittel , das neben Calciumnitrat

Amidoverbindungen verschiedener Art enthält. Wenn die Lösung ge-

nügend angereichert ist, wird sie eingedampft oder direkt mit zur Be-

wässerung verwendet. (V. St. Amer. Pat. 1122923 vom 29. Dezember

1914, angem. 28. Mai 1913.) am

Herstellung eines Düngemittels. C. A. Black, Cleveland, W. H.

Teare, Lakewood, und John R. Cowell , Toledo, Ohio. - Schwamm

wird bald nach seiner Gewinnung aus dem Meere durch die Sonne

oder künstlich getrocknet, bis der Feuchtigkeitsgehalt unter 6 % beträgt.

Zerkleinert stellt er ein Düngemittel dar mit 6-7 % NH3, 4-6 % CaCO3,

1-2 % CasPTOs und 0,5-1 % K₂O. Zwecks besserer Konservierung

kann dies Düngemittel mit SO2 oder Schwefelsäure, die die Phosphor-

säure aufschließt und das Ammoniak bindet, behandelt werden. (V. St.

Amer. Pat. 1121324 v. 15. Dezember 1914, angem. 9. März 1914.) am
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Wannenofen zum Schmelzen von Glas. Olivier Gobbe,

Jumet in Belgien. - Die Ofenwand ist in Flüssigkeitshöhe durch an

der Außenseite topfförmig ausgehöhlte Hohlsteine gebildet. Damit ist

a

a

a

b

-

eine Einrichtung verbunden, um in die Höhlung

der Steine kalte Luft einzublasen. Die Ab-

bildungen zeigen den Ofen in senkrechtem

und wagerechtem Schnitt. Die von einem

Ventilator geförderte Luft wird durch ein

Rohr a zugeführt, welches an allen zu kühlen-

den Wandungen entlang läuft. Vom Rohre a

sind so viele Rohre b abgezweigt, als Hohl-

steine c zu kühlen sind. Die Rohre b sind

oben umgebogen, so daß die Luft mitten auf

jeden Hohlstein trifft, und ein gewisses Stück

in das Innere der Steine hineingeführt, damit

die ausgeblasene kalte Luft zuerst auf den

Boden des Hohlsteines trifft und dann an den

Verbindungswänden entlang streicht. Einem

Zerfressen der Steine soll dadurch wirksam

vorgebeugt werden. Man kann die Lebens-

dauer der Hohlsteine noch dadurch erhöhen,

daß man auf ihren Boden, wenn er durch Zer-

fressen dünnergeworden ist, eine feuerfeste Platte

legt. (D. R. P. 288778 vom 16. März 1913.) i

Herstellung von Glasperlen mit einer eingebrannten Irisschicht.

Albin Müller- Schmoss, Lauscha in Sachsen-Meiningen. Ein Glas-

rohr wird im Gasgebläse erhitzt und eines seiner Enden wird zur Her-

stellung eines sogen. Spießes weggezogen. Hierauf wird soviel Glas,

als zur Formgebung einer Perle nötig ist, vom Glasstab abgezogen

und hierdurch ein weiterer Spieß hergestellt, so daß sich das für die

Perle bestimmte Material zwischen zwei Spießen befindet und bereits

die für die anzufertigende Perle erforderliche Gestaltung besitzt. Der

vordere Spieß wird jetzt an der Stelle, wo er an das kugelförmig ge-

staltete Material der Perle anschließt, abgeschmolzen und das noch

durch den hinteren Spieß mit dem Glasstab verbundene Material der

Perle unter ständigem Umdrehen in der Flamme mit verschiedenfarbigen,

feinen Glasstäbchen, welche aus leicht flüssigen, farbigen Bleigläsern

gefertigt sind, so lange betupft, bis die gewünschte Irisschicht ent-

standen ist. Das noch mit dem Glasstab verbundene Material der Perle

wird hierauf wiederholt eingeschmolzen und vom offenen Ende des

hohlen Glasstabes aus wieder aufgeblasen, bis sich die aufgesetzten

Farbglasteilchen innig eingeschmolzen haben. Nun wird das für die

Perle bestimmte Material vollkommen rund geblasen und durch vor-

heriges Erhitzen der dazu bestimmten Stelle eine Öffnung eingeblasen.

Die Perle wird hierauf mit einem Stahlmesser vom Spieß abgeschnitten

und die Schnittstelle verschmolzen, derart, daß an der Schnittstelle eine

zweite mit der ersten in einer Achse liegende Öffnung entsteht. Die

fertige Perle soll mit Fischsilber und Wachs gefüllt den schönsten

Irisglanz erhalten. (D. R. P. 289142 vom 25. Februar 1914.) i

―

Herstellung von Emaillen und Glasuren unter Verwendung

von Schwefelzink. E. de Haën , Chemische Fabrik List G. m. b. H.,

Seelze b. Hannover. Versuche sollen ergeben haben, daß Schwefel-

zink ein geeigneter Ersatz für das bisher als Trübungsmittel für Emaillen

und Glasuren benutzte Zinnoxyd ist. Geringe Zusätze von Schwefel-

zink sollen genügen, um der Emaille eine volle Opazität zu verleihen .

5% sind ausreichend, sowohl, wenn der Fluß vollkommen durchsichtig

ist, als auch, wenn er schon mit anderen Materialien , z. B. Kryolith,

vorgetrübt war. Das Schwefelzink wird der bereits fertigen Email- oder

Glasurmasse als Mühlzusatz beigemengt. Man kann auf diese Weise

nicht nur weiße Emaillen erzielen , sondern auch beliebige farbige,

indem man das Schwefelzink mit Farbkörpern oder Oxyden mischt.

Die Glasuren können wie gewöhnliche Muffelfarben auf Blech, Steingut,

Porzellan und Glas eingebrannt werden. Bei Benutzung des leuchtenden

Schwefelzinks werden Emaillen von besonderer Phosphorescenz erzielt.

(D. R. P. 289317 vom 14. Januar 1913.) i

Einige bleifreie Borsilicatglasuren, die bei etwa 1100 ° C. gar

werden. E. T. Montgomery. Verf. hat eine Anzahl Glasuren

nach ihrem verschiedenen Al2O3-, SiO2- und B2O3 - Gehalte in fünf

Gruppen eingeteilt und die dazu gehörigen Fritten untersucht. Sämt-

liche bleifreie Glasuren wurden auf sechs Normal - Unterglasurfarben

bekannter Zusammensetzung ausprobiert. Die Versuche wurden bei

Sk 1 (1070 ° C.) und Sk 3 (1100º C.) ausgeführt. Sie bestätigen die

SEGERSchen Befunde ¹ ) in Bezug auf die bleifreien Glasuren in jeder

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 11.

Hinsicht. Nach der Ansicht des Verf. läßt sich zurzeit noch keine

bleifreie Glasur herstellen, die für jede Ware und in jeder Beziehung

bleihaltige Glasuren ersetzt. (Technol. Papers Bur. of Standards,

Washington, Nr. 31.)

Aus-
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für Mörtelmisch-
Selbsttätiger Mörtelabführungs - Elevator

maschinen. Eduard van Montagu , Dampremy, Belgien. - Der

Mörtel wird durch die Zentrifugalkraft von einem sich drehenden und

mit einer zur Auf-

nahme des Mörtels

dienenden

sparung versehe-

nen Rade A mit-

genommen und

an dessen höch-

stem Punkt in eine

Abführungsrinne

Nabgegeben. Das

Rad A wird durch

den rundumlau-

fenden Mörtel-

bottich B gedreht, indem sich der Radumfang auf dem Bottichboden

abwälzt. Der Mörtel wird dabei mechanisch mittels Schaufel unten in

das Rad A geworfen und oben mittels einer in die Radaussparung

hineinragenden Schaufel aus dem Rad in die Rinne N geführt. (D. R. P.

288656 vom 4. Februar 1914. ) i

Zementdrehrohrofen mit Generatorgasfeuerung. Johannes

Hinrich Schütt, Elmshorn , Kreis Pinneberg. Bei der Ein-

richtung des Hauptpatentes 256 394 hat sich herausgestellt, daß die

bei der Verbrennung entstehenden Heizgase sich in der Sinterzone

ausdehnen , wodurch hier eine unerwünschte Herabminderung der

Temperatur herbeigeführt wird , die einen gesteigerten Aufwand an

Heizgas erforderlich macht.Heizgas erforderlich macht. Um diesen Mangel zu beseitigen , wird

nach dieser Erfindung die Expansion der Feuergase vor und bei deren

Eintritt in die Sinterzone möglichst verhindert, während die Gase dort,

wo die höchste Temperatur erzielt werden soll, auf einen engeren Raum

zusammengedrängt werden. Die Abbildung zeigt einen senkrechten

00000

και

by bol bol

Längsschnitt des

Ofens. Die von

a bisa reichende

Sinterzone ist ver-

engt. Die voll-

ständige Verbren-

nung der Heiz-

gase vollzieht sich

in dem Brenn-

raum a-a₁ vor

der Sinterzone.

Man kann zur

Heizung sowohl

Hochofengase als

auch Kohlenstaub

verwenden. Die

Feuergase treten

mit der für den

Garbrand erfor-

derlichen Temperatur in die Sinterzone , kühlen sich auf ihrem Wege

durch diese nur wenig ab und werden beim Eintritt in die Calcinier-

zone as wegen der dort eintretenden erheblichen Erweiterung des

Ofenquerschnittes stark abgekühlt. Durch Steigerung der Umlauf-

geschwindigkeit des Ofens kann die Einwirkung der Feuergase auf

das Brenngut und damit die Leistung des Ofens bedeutend gesteigert

werden, ohne daß mehr Heizgase benötigt werden. Zur Erhaltung des

Ofenfutters wird der Ofenmantel gekühlt. Die zur Kühlung dienende

Luft tritt durch die in den Mantelabteilungen b, b₁-b₁ vorhandenen

Öffnungen ein , bewegt sich unter der Einwirkung des Schornstein-

zuges von oben nach unten um den heißen Ofen herum und gelangt

sodann in den Brennraum, um dort mit dem Gastrom die Verbrennung

zu fördern . Die am Übergang zur Sinterzone liegende Abteilung b

des Ofenfutters wird durch eiserne Kühlrippen besonders stark gekühlt.

i
(D. R. P. 288727 vom 15. April 1913, Zus. zu Pat. 256 394.)

Über die Haltbarkeit von Zement-Rinnsteinen in alkalischen

Böden. R. J. Wig und G. M. Williams. Steine und Rohre aus

Mörtelmischungen , die magerer als 1 T. Zement auf 3 T. Zuschläge

waren, sollten nicht in alkalireichen Böden verwendet werden. (Technol.

1) H. A. Seger, Gesammelte Werke, Bd. 1 , Bleifreie Glasuren.
smmPapers Bureau of Standards, Washington 1915, Nr. 44.)
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Bestimmung des Wasserstoffs in Gasgemengen durch kata-

lytische Absorption. E. Bosshard und E. Fischli. - Man ab-

sorbiert wie bisher in HEMPELschen Apparaten CO2, die schweren

Kohlenwasserstoffe , CO und O, diesen letzteren in Pyrogallol. Vom

zurückbleibenden Gasrest mißt man 15-20 ccm in die Meßbürette

ab. Zur Absorption des H wird dieser Gasrest nacheinander in zwei

Pipetten mit konzentriertem Natriumoleat unter Zusatz von 3 % Nickel-

metall, nach der vom Verf. ausführlicher beschriebenen Art, geschüttelt.

Die Berechnung des H- Gehaltes geschieht nach einer einfachen Gleichung.

Die Absorption des H durch Nickel und Natriumoleat eignet sich

vorzugsweise zur Analyse von Generatorgasen, Wassergas usw. (Ztschr.

angew. Chem. 1915, Bd. 28, I, S. 365.)

—

CS

Gasanalytischer Apparat, bei welchem das zu untersuchende

Gas mittels einer hydraulischen Pumpvorrichtung aus einem Meß-

gefäß in ein Absorptionsgefäß und der Gasrest aus dem letzteren

wieder in das Meßgefäß übergeführt wird. Otto Matzerath ,

Aachen. Das Meßgefäß a steht durch die Leitungen b und c mit

dem Behälter d der Absorptionsflüssigkeit in Verbindung. Die Röhre i

dient als Zuleitung für das zu untersuchende Gas. Die Röhre h steht

mit der atmosphärischen Luft in Verbindung und bleibt bei der unter

dem Druck der im Behälter ƒ befindlichen Flüssigkeit stattfindenden

Verdrängung des Gases aus dem Meßgefäß und dem Treiben des

letzteren gegen die Ab-

sorptionsflüssigkeit

offen, während dieselbe

Röhre beim Ansaugen

einer Gasmenge ge-

schlossen werden kann.

Mit dem Behälter d

steht der Trichter g in

Verbindung , welcher

auch zur Aufnahme

verdrängter Flüssigkeit

dienen kann. Von den

in üblicher Weise in

das Meßgefäß zur Untersuchung eingeführten

Gasen werden 100 ccm in dem Gefäß abgefangen,

wenn die Oberfläche der Verdrängungsflüssigkeit

die untere Mündung der Röhre h erreicht. Das

Rohr breicht so tief in das Meßgefäß, daß zu-

nächst etwa 20 % des Gases durch Rohr b auf

die Absorptionsflüssigkeit getrieben werden.

Durch weiteres Steigen der Verdrängungsflüssig-

keit wird die Mündung des Rohres b durch

letztere überdeckt und der übrige Teil des Gases,

etwa 80 %, wird durch Rohr c und durch die

Absorptionsflüssigkeit getrieben. Die aus dem kombinierten Absorptions-

verfahren herrührenden Gasreste vereinigen sich nun oberhalb der Ab-

sorptionsflüssigkeit, weil das durch die Flüssigkeit getriebene Gas nach

oben perlt. Durch Rohr b kann nun der Gasrest leicht in das Meß-

gefäß zurückgesaugt werden. Das Ergebnis der chemischen Analyse

kann durch Feststellung des Volumens des Gasrestes in dem calibrierten

Meßgefäß abgelesen werden. Zur Kontrolle kann das Absorptions-

verfahren mit demselben Gasrest beliebig oft wiederholt werden. Der

Apparat kann so gebaut werden , daß ein selbsttätiges Arbeiten und

Aufzeichnen des chemischen Resultates erfolgt. (D. R. P. 288 809 vom

21. November 1913.)

---

i

Absorption von Kohlenoxyd aus Gasgemischen, welche frei von

Sauerstoff sind, mittels ammoniakalischer Kupferoxydul-Lösungen.

Badische Anilin- und Soda- Fabrik. Die sauerstoffreien Gas-

gemische entstehen beispielsweise bei der katalytischen Umsetzung des

Kohlenoxyds eines Wassergases mit Wasserdampf oder von Kohlen-

wasserstoffen mit Wasserdampf. Nach dem Hauptpatent 288 450¹) wird

den Lösungen soviel Sauerstoff zugeführt, daß eine Abscheidung von

Kupfer aus den Lösungen vermieden wird. Versuche haben nun er-

geben, daß es auch vorteilhaft ist, wenn man bei Verwendung von

kohlenoxydhaltigen Gasen, welche soviel Sauerstoff enthalten, daß eine

Abscheidung von Kupfer nicht erfolgt, Sauerstoff hinzufügt oder beim

Verfahren des D. R. P. 288450 größere Mengen Sauerstoff zuführt, als

zur Vermeidung der Kupferabscheidung erforderlich sind. Hierbei geht

das gelöste Kupferoxydul oder Kupferoxydul- Salz wenigstens teilweise

in die gelöste Kupferoxyd -Verbindung über, und es hat sich gezeigt,

daß eine solche stark kupferoxydhaltige Lösung noch reichlich Kohlen-

oxyd aufnimmt, daß dieses dann aber allmählich in Kohlendioxyd

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 7. ¹) Ebenda 1915, S. 491.

D'
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übergeht , welches anfangs vom vorhandenen Alkali gebunden wird,

während der Rest entweicht. Die Kupferoxydullösung regeneriert sich

also immer von selbst, indem das Kohlenoxyd unter Rück-

bildung von absorptionsfähigem Kupferoxydul in Kohlen-

dioxyd verwandelt wird. Eine Temperatur- Erhöhung be-

schleunigt die Oxydation des Kohlenoxyds. Die Ab-

bildung zeigt einen zur Ausführung des Verfahrens ge-

eigneten Apparat. Aus dem Laugenbehälter A gelangt

die schon im Betrieb gewesene Lösung, die z. B. etwa

gleiche Teile Kupferoxydul und -oxyd enthält, durch die

Pumpe B stetig in den Absorptionszylinder C. Hier

strömt ihr das von Kohlenoxyd zu befreiende, bei D ein-

tretende Gasgemisch, z. B. kohlenoxydhaltiger Wasserstoff,

entgegen. Die erforderliche Luftmenge wird entweder

gleichfalls bei D oder besonders bei D¹ eingeführt. Ist

eine Vermischung des zu behandelnden Gases mit Stick-

stoff unerwünscht, so führt man die oxydierende Luft

in den Laugenbehälter bei E ein, so daß bei F Stick-

stoff und Kohlendioxyd entweichen . Das behandelte

Gas tritt bei G kohlenoxydfrei aus , das beigemischte,

durch Oxydation entstandene Kohlendioxyd kann leicht

entfernt werden. Die Absorption findet zweckmäßig

unter Druck statt. Zu dem Zwecke wird die Lösung

aus dem Absorptionszylinder zunächst durch ein Ventil in einen be-

sonderen Entspannungsbehälter geführt und von hier aus erst in den

Laugenbehälter. Hinter dem Entspannungsventil kann eine Erwärmungs-

vorrichtung angebracht sein, durch welche eine Anheizung der Lauge

auf 30-60° C. erfolgt. Das bei der Entspannung frei werdende

Kohlendioxyd, mit unverändertem Kohlenoxyd vermischt, wird durch

ein besonderes Ventil abgeführt. (D. R. P. 288843 vom 10. Juli 1914,

Zus. zu Pat. 288450.)

E

A

i

Elektrolytische Zersetzungszelle mit filterpressenähnlichem

Zusammenbau. Isaac Harris Levin , Newark im Staat New Jersey,

V. St. A. Die die Zersetzungsgase in die Sammelbehälter fg über-

führenden Kanäle fg sind mit abwärts gerichteten Mundstücken ƒ³g³

versehen, deren Austrittskante den Druck des Gases bestimmt. Nachdem

eine Zellenbatterie zusam-

mengestellt ist , wird der

elektrische Strom durch

die Zellen geschickt und

der Elektrolyt in bekannter

Weise zersetzt. Der ge-

bildete Sauerstoff sammelt

sich in Form von Blasen

an der Anode , und der

Wasserstoff in derselben

Form an der Kathode.

Diese Blasen steigen

schließlich in den oberen

Raum jeder Zelle und

treten durch Kanäle und

die Durchgänge f¹g4

schließlich in die Domefg.

Dadurch, daß Anode und

Kathode dicht zusammen-

liegen und das mit dem

Elektrolyten getränkte Dia-

phragma sehr leitungs-

fähig ist, wird der innere

Widerstand der Zelle sehr

vermindert und ihre Wirk-

samkeit erhöht. Die ver-

schiedenen Zellen der

Batterie werden mit dem

Elektrolyten durch unten

Ъ c

9

liegende Öffnungen aus den Kammern b und c gefüllt. Die Gase

können beim Austritt aus den Zellen zu den Domen ƒ und g sich

nicht mischen. Die Austrittsöffnungen ƒ2 und g² bestimmen den Druck

des Elektrolyten in jeder Zelle und halten einen gleichförmigen Druck

in jeder Zelle auf beiden Seiten des Diaphragmas aufrecht, so daß

nicht durch zu raschen Umlauf des Elektrolyten das Diaphragma be-

schädigt werden kann. (D. R. P. 288776 vom 27. Januar 1914.) i

Herstellung von Wasserstoff aus Wasserdampf und Eisen-

spänen. Wilibald Näher und Martin Nöding, Pforzheim i . Baden.

Man verwendet Späne aus Gußeisen, bei deren Herstellung der
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Wiederinstandsetzung des durch eine französische Granate

beschädigten Gasbehälters der Stadt Münster in Oberelsaß. J. J.

Johner. (Journ. Gasbel. 1915, S. 138-139 .)

die Gußeisenspäne erzeugende Stahl unter einem stumpfen bis höchstens

rechten Winkel, gebildet aus der Schneide des Stahls und dem ent-

gegeneilenden, zu bearbeitenden Gußstück, dieses letztere angreift. Die

so erzeugten Späne stellen amorphes Eisen dar, bestehend aus un-

endlich vielen übereinander geschobenen dünnen Eisenschichten ; sie

sollen dem darüber geleiteten Dampf eine viel größere Angriffsfläche

darbieten, als die bisher verwendeten Eisenspäne oder Eisenrohre.

Auch soll sich eine mit solchen Eisenspänen gefüllte Retorte rascher

durch und durch erwärmen als eine mit Flußeisen- oder Stahlspänen

gefüllte Retorte , weil die Isolierschichten von Luft zwischen den ein-

zelnen Spänen kleiner sein sollen als bei Fluß-Schmiedeeisen- oder

Stahlspänen. Auch sollen in eine Retorte etwa sechsmal so viel Guß-

eisenspäne hineingehen als andere Eisenspäne, wodurch entsprechend

mehr Wasserstoff erzeugt wird. Endlich sollen die Gußeisenspäne bei

1000 ° C. wochenlang ihre Form behalten, während die Flußeisen- und

Stahlspäne weich werden und deformieren, auch soll Gußeisen nach

Gebrauch leichter zu reduzieren sein als andere Eisenspäne. Als

Feuerung benutzt man zweckmäßig die leicht regulierbare Ölfeuerung,

weil die Wassergas- oder Generatorfeuerung zu hohe Temperaturen

erzeugt. (D. R. P. 289 207 vom 24. Januar 1915.)

-

b

i

Entleerungsvorrichtung für Staubsammler an senkrecht oder

steilschräg aufsteigenden Gasleitungen. Arno Müller, Leipzig-

Schleußig. Der mit Staubteilchen vermischte, von a nach b auf-

steigende Gasstrom gelangt bei c durch den in einer Erweiterung der

Gasleitung angeordneten Staubfänger, in welchem der mitgerissene

Staub ausgeschieden und in den darunter

liegenden Sammelbehälter d abgegeben wird.

Die innere Wand des Staubsammlers d wird

durch die schräge Platte e f gebildet, welche

beii so drehbar ist, daß sie in der ab-

gebildeten Stellung den Staubbehälter d gegen

den von unten kommenden Gasstrom und in

der punktierten Stellung g h den unteren Teil

der Gasleitung nach oben hin gegen den

Staubfänger c abschließt. Hat sich während

des Betriebes im Behälter d genügend Staub

gesammelt, so wird während einer Betriebs-

pause von außen her die Platte aus der

Stellung ef in die Stellung g h gebracht, so

daß die bis dahin auf dieser Platte lagernde

Staubmenge in die offene Gasleitung fällt.

Beim Umstellen in die Lage g h trifft die

Platte auf eine Anschlagzunge bei h und wird

dadurch erschüttert, so daß der anhaftende

Staub abgeschüttelt wird. Die Gasleitung ist

mit einer Vorrichtung versehen, mittels welcher

der niedergefallene Staub von Zeit zu Zeit entfernt wird. Damit der

Staub, wenn er in die untere Gasleitung fällt, nicht zum Teil wieder

mit hochgewirbelt wird, schließt die schräge Platte in ihrer Stellung g h

die untere Gasleitung nach oben gegen den Staubfänger c hin voll-

ständig ab. Erst wenn der abgeworfene Staub in der Gasleitung voll-

kommen zur Ruhe gekommen ist, wird die Platte wieder in die

Stellung ef gedreht. (D. R. P. 288927 vom 1. Dezember 1914.) i

a
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Schleuderwascher für Gase mit übereinanderliegenden , durch

Gasdurchtrittsstutzen miteinander verbundenen Kammern. Berlin-

Anhaltische Maschinenbau- Akt. - Ges. , Dessau. In geringer

Entfernung über den Gasdurchtrittsstutzen 12 sind Abdeckplatten an-

geordnet, welche einen Teil der abgeschleuderten Flüssigkeit auffangen

und in den Sammelraum der entsprechenden Kammer zurückführen,

während sie das durch die

Stutzen 12 in die Kammern

strömende Gas durch den von

den Platten herabfließenden

Flüssigkeitsregen leiten, so daß

eine wirksame Reinigung des

Gases erzielt werden soll. Die

Gasdurchtrittsstutzen 12 sind

zweckmäßig mit mehreren , mit

Abstand treppenförmig über-

einander angeordneten Abdeck-

platten 13, 17 versehen. Diese

besitzen nach unten gerichtete

Ränder 15, 19, um den Eintritt des Gases in die Kammern unter

Wirbelbildung herbeizuführen, wodurch die Berührung des Gases mit

der von den Plattenrändern herabtropfenden Flüssigkeit begünstigt

werden soll. Die Nocken 14 und 18 bewirken, daß die Abdeckplatten

von der Mündung des Stutzens 12 und untereinander den gewünschten

12
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Aufarbeiten der Abfallschwefelsäure bei der Benzolfabrikation

unter Vermischung derselben mit ammoniakhaltigem Wasser.

Phoenix, Akt. - Ges. für Bergbau- und Hüttenbetrieb, Gelsen-

kirchen. Die Aufarbeitung der bei der Benzolfabrikation entstehenden

Abfallschwefelsäure war bisher mit erheblichen Schwierigkeiten ver-

bunden, beispielsweise erhielt man bei der Behandlung mit ammoniaka-

lischem Wasser Lösungen, die später eingedampft werden mußten.

Nach vorliegender Erfindung wird die unverdünnte Säure gleichzeitig

mit Ammoniakwasser und verbrauchtem Benzolwaschöl , Teeröl oder

Steinkohlenteer vermischt, so daß eine zur unmittelbaren Verwendung

geeignete Ammoniumsulfatlauge hoher Konzentration einerseits und ein

schwefelsäurefreies , unmittelbar benutzbares Teerprodukt anderseits er-

halten werden. Es wird daher jede Aufwendung von Brennstoff, so-

wohl zum Eindampfen der Lauge als auch zur Herstellung eines gas-

förmigen Ammoniaks, entbehrlich. Die Ammoniumsulfatlauge soll so

rein sein , daß sie ohne weiteres zur Herstellung von schwefelsaurem

Ammoniak verwendet werden kann. Das teerartige Produkt soll wegen

seiner Säurefreiheit direkt verfeuert werden können. Die Schwefelsäure

soll in so reinem und starkem Zustande gewonnen werden , daß sie

ohne weiteres für die Fabrikation von schwefelsaurem Ammoniak tauglich

ist. Die Apparatur ist sehr einfach, auch entstehen keine schädlichen,

lästigen oder brennbaren Gase. (D. R. P. 289162 v. 12. Juni 1914.) i

-

Gewinnung von Teer und Ammoniak aus Gasen von Brennstoffen,

wobei die Rohgase in einem oder mehreren Wäschern im Gegen-

strom mit kaltem Wasser in direkter Berührung gewaschen werden.

Dr. C. Otto & Comp. , G. m. b. H., Bochum. Das Waschwasser

wird in dem mittleren Teile des Waschers, wo das Wasser den höchsten

Ammoniakgehalt hat, zur Destillation abgeführt. Das ablaufende heiße

Waschwasser wird nach seiner Trennung vom Teer auf einen Kühl-

turm gepumpt, um das vom Kühlturm ablaufende und zur Wieder-

verwendung gelangende Wasser an fixen Ammoniakverbindungen so

anzureichern , daß sie bei der Abführung des Wassers im mittleren

Teile nahezu restlos gewonnen werden. Die Abbildung zeigt eine zur

Ausführung des Verfahrens geeignete Anlage. Die heißen Rohgase

treten durch das Rohr a in den Wascher b ein und verlassen ihn

durch Rohr c. Durch Rohrleitung d wird dem Gas von oben kaltes

Wasser entgegengespritzt, welches aus dem entgegenströmenden Gas

Teer und Ammoniak ausscheidet. In einer mittleren Zone e des Waschers

b

G

m

th k

wird das Waschwasser den höchsten Ammoniakgehalt haben, und es

wird von dieser Seite ein Teil durch Rohr ƒ abgezogen, welches nach

Abscheidung des Teers in dem Teerscheider g in den Destillierapparat h

eintritt. Hier wird es in üblicher Weise unter Zusatz von Kalk de-

stilliert, und die Ammoniakdämpfe treten durch Rohr i in den Sättiger k,

in welchem sich schwefelsaures Ammoniak bildet. Das von dem Wascher b

unten durch Rohr ablaufende heiße Wasser wird in dem Scheider m

von Teer geschieden, und das teerfreie Wasser wird durch Pumpe n

auf den Kühlturm o gepumpt. Hier soll eine solche Menge Wasser

verdunstet werden, wie etwa der durch die Verbrennung der Kohle in.

das Verfahren gebrachten Menge entspricht. Ein Teil des gekühlten

Umlaufwassers wird ständig durch Pumpe p wieder auf den Wascher b

gedrückt. In die Rohrleitung c_wird zweckmäßig ein Nachwascher

eingeschaltet, welcher mit kaltem Frischwasser oder angesäuertem Wasser

berieselt wird, um die letzten Spuren von Ammoniak aus dem Gase

zu entfernen. (D. R. P. 288 743 vom 29. Juni 1913.) i

Apparat zur Holzdestillation. Burdett Loomis, Hartford, und

Loomis Utilization Company, East Orange , New Jersey. (V. St.

Abstand einhalten. (D. R. P. 288530 vom 9. Juni 1914.) Amer. Pat. 1148 104 vom 27. Juli 1915, angem. 22. März 1912.) ksį



Nr. 7/8. 1916
19Chemisch-Technisches Repertorium.

29. Färberei. Anstriche. Imprägnierung. Klebemittel.*)

-

Ge-

Die Peroxyde als Bleichmittel. W. Kind. Von den Per-

oxyden haben für die Textilindustrie Wasserstoff- und Natriumperoxyd

und Natriumperborat technischen Wert ; Bariumperoxyd dient vereinzelt

zur Selbstherstellung von Wasserstoffsuperoxyd. Die Perborate der

alkalischen Erden scheinen sich mehr für medizinische Zwecke zu

eignen, die Percarbonate und Perphosphate stellen sich zu teuer und die

Persulfate zeigen ein ganz abweichendes Verhalten. Die handelsübliche

Lösung des Wasserstoffsuperoxyds enthält 3 % H2O2. Neuerdings bringt

die DEUTSCHE GOLD- UND SILBERSCHEIDE - ANSTALT auch 30% ige

Lösung in den Handel , welche sehr rein und haltbar ist und selbst

bei strengster Winterkälte nicht gefriert. Die Peroxydlösungen leiden

unter Einwirkung von Katalyten an großer Zersetzlichkeit , der aber

durch Antikatalyte (Stabilisatoren) entgegengewirkt werden kann.

ringe Mengen von freier Mineralsäure genügen, um den durch Gegen-

wart von freiem Alkali begünstigten Zerfall der Wasserstoffsuperoxyd-

lösung zu verlangsamen. Ferner wurden u. a. vorgeschlagen: Gerb-

säure , Pyrogallussäure , Harnsäure , Barbitursäure , Kochsalz, Campher,

Naphthalin, Glycerin, klebrige Stoffe, Acylamine, p-Acetylaminophenol,

Stearinsäure , Aminooxycarbonsäuren , Äther, Alkohol. Da eine saure

Lösung zu beständig ist, müssen die Bleichflotten neutral oder schwach

alkalisch gehalten werden; bei zu starker Alkalität entweicht der Sauer-

stoff ungenügend ausgenutzt. Erheblichen Einfluß auf die HaltbarkeitErheblichen Einfluß auf die Haltbarkeit

hat der Gehalt des zum Verdünnen der Bäder dienenden Wassers an

Katalyten und Antikatalyten. In Leitungs- und Brunnenwasser ist mit

Eisen , in destilliertem Wasser mit Kupfer als Katalyten zu rechnen.

Die Materialfrage ist für die Apparatur wichtig, weil z. B. ein mit

Kupfer in Berührung befindliches Gewebe örtlich überoxydiert werden

kann. Bei der Buntbleiche können Metallverbindungen enthaltende

Garne (nachgekupferte oder anilinschwarze Färbungen) schneller als die

weißen Garne angegriffen werden. Bei einer größeren Anzahl von Ver-

suchen über die Einwirkung von Katalyien und Antikatalyten auf kalte

und erwärmte Wasserstoffsuperoxydlösungen hielten sich die mit

Leitungswasser angesetzten Bäder erheblich besser als die mit Kondens-

wasser bereiteten . Heiße Bäder zersetzen sich schneller als kalte , in

Gegenwart von Katalyten selbst unter stürmischer Sauerstoffentwicklung.

Die Zersetzlichkeit steigt mit der Alkalität, wobei aber etwa vorhandene

Katalyte, Antikatalyte und mit den Alkalien reagierende Salze ihren Ein-

fluß ausüben. Eine mit gewöhnlichem Wasser bereitete Lösung ist in

der Regel schon stabilisiert, d. h. weniger zersetzlich , als eine mit

chemisch-reinem Wasser bereitete. Nach D. R. P. 284761¹) sollen als

Bleichmittel ätzalkalische Superoxydlösungen gebraucht werden, welche

geringe Mengen von Magnesiaverbindungen oder besser noch kolloidale

Reaktionsprodukte von Kieselsäure oder Silicaten auf solche enthalten.

Magnesiumsilicat besitzt anscheinend in erster Linie die vorzügliche Eigen-

schaft des Stabilisierens ; aber auch andere Magnesiasalze und weniger

gut Kalksalze wirken günstig, und ebenso ist Natriumsilicat in größeren

Mengen ein praktisch wichtiger Stabilisator. Die Menge der Antikatalyte

wird den jeweilig vorhandenen Katalytmengen anzupassen sein. Stabili-

sierend wirken flockige Niederschläge, welche man in den Flüssigkeiten

erzeugt, nicht nur mit Silicat, sondern auch mit Phosphat oder Carbonat

und Magnesiumsalzen. Nach D. R. P. 271 155 ) erhalten Lösungen von

Perboraten eine hohe Kochbeständigkeit durch Zusatz einer geringen

Menge von Zinn- oder Titanverbindungen, nach Österr. Pat.-A. 10447/12

werden Peroxydflüssigkeiten durch unlösliche Verbindungen des Zinns

oder Aluminiums haltbar gemacht. Ein charakteristisches Stabilisierungs-

vermögen besitzt das stark alkalisch reagierende Natriumpyrophosphat,

in geringerem Maße sekundäres Phosphat. SCHENK, VORLÄNDER und

Dux ) erklären, daß die Schutzwirkung des Pyrophosphats auf Persalz-

bildung beruht. Ähnliches gilt wohl für Silicat. Bei Zusatz größerer

Mengen Pyrophosphat ergibt sich ein gewisses Optimum, bei dessen

Überschreiten sich wegen zu starken Wachsens der Alkalität die Zer-

setzlichkeit wieder steigert. Auch Boraxzusatz verbessert die Haltbar-

keit von Peroxydlösungen , aber nur wenig die von Perboratlösung.

(D. Färber-Ztg. 1915, Bd . 51 , 149 u. folg. nach einges. Sonder-Abdr. ) ×

Theorien der Seidenbeschwerung und ihr augenblicklicher

Stand. P. Heermann. Nach Besprechung der verschiedenen Auf-

fassungen über das Wesen der Vorgänge bei der Zinnbeschwerung

der Seide teilt Verf. seine Ansicht hierüber in folgenden Sätzen mit

und bemerkt hierzu, daß die experimentellen Grundlagen zu deren

Begründung und wissenschaftlichen Vertiefung der Einzelheiten fehlen .

Die Seidenfaser wird in einem dissoziierten Chlorzinnbade elektrisch

geladen, und zwar scheinbar negativ (obwohl die Seide in sauren Bädern

gewöhnlich positiv geladen zu werden pflegt). Nach Maßgabe der

Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 12.

Ebenda 1914, S. 354 ; Franz. Pat. 460959 .

Ebenda 1914, S. 166. 8) Ebenda 1914, S. 488 .

Dissoziation des Chlorzinnbades werden die Zinnkationen von der

elektrisch geladenen Seide angezogen und von ihr nach Vereinigung

mit den Hydroxylionen des wässerigen Mediums als Zinnoxydhydrat

adsorbiert, gelöst, auf ihr abgelagert. Die nachwandernden Chlor-

Anionen lagern sich gleichfalls auf der mit Zinn-Ionen gebeizten

Seidenfaser ab und vereinigen sich dabei mit den Wasserstoff-Anionen

der wässerigen Lösung zu Salzsäure. Letztere wird später beim

Waschen mit dem Wasser fortgespült, während die Metallbase, von der

Faser gelöst, zurückgehalten wird. (Leipz. Monatsschr. Textil-Ind. 1915,

Bd. 30, S. 113 und 134.) x

Erläuterungen zu den neueren färbereitechnischen Lieferungs-

und Prüfungs-Vorschriften der Heeresverwaltung. P. Heermann. —

Die Vorschriften für die Herstellung und Abnahmeprüfung von Zeltbahn-

stoffen (Färbung und Wasserdichtheit) , Tuche und andere wollene

und baumwollene Bekleidungsstoffe und Futternessel (Färbung, für die

baumwollenen Bekleidungsstoffe auch Wasserdichtheit) werden be-

sprochen. Bez. der Licht- , Luft- und Wetterechtheit wird auf die

Schwierigkeit hingewiesen, daß die direkte Prüfung durch Aussetzen

der Witterung zu viel Zeit in Anspruch nimmt, d. h. die Ergebnisse

zu spät liefert, weshalb man zu sogen. »Schnellprüfungen durch Re-

aktionen auf bestimmte zugelassene Farbstoffe seine Zuflucht nahm.

Infolgedessen wurden fast gleichberechtigte Farbstoffe (in Bezug auf

Lichtechtheit) z. T. zugelassen, z. T. nicht zugelassen, letzteres, weil ihre

Anwendung (stark alkalische Bäder, hohe Temperatur) keine genügende

Schonung der Faser erwarten ließ; bei genügender Vervollkommnung

der Färbemethode bleiben diese nun vorläufig ausgeschlossen. Bei

einer Revision der Vorschriften wird hoffentlich eine einheitliche

Prüfungsmethode eingeführt werden können. (Leipz. Monatsschr. f.

Textil-Ind . 1915, Bd. 30, S. 154.) x

Linoleumkitt. Karl Miksch. Guter Harzkitt zum Linoleum-

legen widersteht mäßiger Feuchtigkeit, trocknet in 3-5 Tagen und

muß am 2. Tage nach dem Kleben beim Anheben des Blattes harzige

Fäden ziehen. Er wird am zuverlässigsten nach dieser Art des Trocknens

beurteilt. Der übliche Linoleumkitt ist eine öl- oder alkohollösliche

Emulsion, die mit den verschiedensten Zusätzen gute Verbindungen

eingeht. Oft überwiegen die füllenden Beimengungen bei geringerem

Olmaterial, wodurch die Bindekraft verringert und der Trockenprozeß

verlängert wird; bei zu schnellem Trocknen liegt die Gefahr nahe, daß

der Kitt zu spröde wird. Guter Kitt enthält außer den gelösten Harzen,

Kopal und Kolophonium, ein zähes Ol oder eine Säure eines trocknenden

Öls, so daß die Tätigkeit auch nach dem Trocknen anhält. Zum Kleben

von Linoleum auf Massivböden ist der alt erprobte Schellackkitt durch-

aus geeignet. Eine Ausnahme macht Magnesitestrich, der die flüchtigen

Lösungsmittel zu gierig aufsaugt. Ferner darf Harzkitt nicht zum

Kleben auf einem vorher mit Teerlack oder ähnlichem Isolierlack ge-

strichenen Boden benutzt werden, da er sich nicht mit ihm verbindet,

sondern ihn deformiert.sondern ihn deformiert. Zum Verdünnen des Kitts darf nur Spiritus,

aber kein Petroleum u. dergl. dienen. Ungebührlich verdünnter Kitt

klebt schlecht und trocknet schwer. (Kunststoffe 1915, Bd. 5, S. 181.) x

Anstrichmasse für Schmelz- und Gießgeräte für Metalle.

Wilhelm Borchers , Aachen. Die Masse weist auf 1 Mol.

Kieselsäure (SiO2) 6-7 Mol. Tonerde (Al2O3) auf , welche in ent-

sprechender Menge zusammen verschmolzen sind. (D. R. P. 289087

vom 29. Januar 1915.)
i

Konservieren von Holz. Dr.-Ing. Friedrich Bub, Falkenberg,

Bez. Halle. Bei Konservierung von Holz mittels Kupfersulfats zeigt sich,

daß das Holz nicht hinreichend lange gegen den Angriff holzzerstörender

Pilze geschützt wird, da das Kupfersulfat mit der Zeit ausgewaschen

wird oder mit den im Boden enthaltenen Salzlösungen unwirksame

Verbindungen eingeht. Auch muß man verhältnismäßig konzentrierte

Lösungen anwenden. Wie Versuche ergeben haben sollen, werden

diese Mängel dadurch beseitigt, daß man das Kupfervitriol in Mischung

mit Mercurichlorid verwendet. Hierdurch soll das Kupfervitriol nicht

nur stärker im Holze fixiert, sondern auch seine antiseptische Kraft be-

deutend erhöht werden. Mischungen von Kupfersulfat mit Zinkchlorid

zeigen in Gemeinschaft mit Mercurichlorid ein ähnliches Verhalten. Es

ist ein Zusatz von mindestens 10 % Mercurichlorid erforderlich, damit

sich die antiseptische Eigenschaft der Mischung genügend nachhaltig

äußern kann. Es muß auch darauf geachtet werden, daß dort, wo die

zweckmäßig 1-2 % igen Lösungen im Holze zusammentreffen, Salz-

gemische von mindestens 10 % Mercurichloridgehalt sich bilden, was

man dadurch erreichen kann, daß man dem Holze die beiden einfachen

Lösungen entweder in verschiedener Konzentration oder bei gleicher

Konzentration in verschiedenen Mengen zuführt. (D. R. P. 289 504

vom 10. Februar 1914.)
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Elektrischer Ofen zur Gewinnung von Zink oder anderen

flüchtigen Metallen mit einer Mehrzahl übereinanderliegender

Elektroden, welche Mantelteile des Schachtes bilden . Otto Schnee-

milch, Schoppinitz -Wilhelminehütte. In der Ofenachse ist ein

Einbau aus stromleitendem Material vorgesehen , welcher die elek-

trischen Kraftlinien zu radialem Durchtritt zwingt und bei Anwendung

von Drehstrom den Nullpunkt darstellt. Abb. 1 zeigt einen Längsschnitt

des Ofens und Abb. 2 einen Querschnitt nach der Linie A-B. Das

Mauerwerk a des Schachtofens weist beispielsweise fünf übereinander-

liegende Reihen von Nischen b, c, d, e, f auf. Im Innern liegt der

aus den drei Teilen g, h, i bestehende Schachtraum. Der Teil g nimmt

die Frischbeschickung auf,

welche der elektrischen

Erhitzung den größten

Widerstand bietet und da-

her die geringste Kraft-

linienlänge aufweist. Im

Teil h ist die Beschickung

schon vorbereitet, deshalb

weitet sich dieser Raum

und geht kegelstumpf-

förmig in den Raum i

über, wo der spezifische

Widerstand am geringsten

ist. Die Elektroden k aus

weichem Eisen liegen zu

je drei in jeder Arbeits-

ebene. In der Schacht-

mitte ist ein Eisenrohr m

angeordnet, zu dessen

Inneren ein im Mauer-

werk a vorgesehener Ka-

nal n führt, während oben

das Rohr nach außen

führt. Infolge der Erwär-

mung tritt unten durch

den Kanal n Luft in das

Rohr m, durchstreicht es

und kühlt es dabei ab.

Durch den Kanal o erfolgt

in gewissen Zwischenräu-

men die Entleerung des

Ofens, soweit nicht die in

verschiedenen Höhen des

Ofens angeordneten Vor-

lagen p vorgearbeitet ha-

ben. Das Rohr m soll die

Kraftlinien auf sich ver-

einigen, diese gehen daher

senkrecht von den Elek-

troden zur Mitte , durch-

dringen radial das Be-

schickungsgut und er-

a

f

a

i

По

k
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n

Ka

wärmen dieses gleichmäßig. Die Temperatur wird durch Beeinflussung

der Stromstärke geregelt. Im unteren Teile des Schachtes kann man

die ausgebrannte Beschickung verflüssigen, indem man Kohlenelektroden

an die Beschickung heranführt und durch Strahlungs- oder Lichtbogen

die erforderliche Erwärmung erzielt. Zeigt sich bei den Eisenelektroden k

ein zu starker Abbrand, so kann man sie mit einem Überzug von gut-

leitendem feuerfestem Stoff, z. B. Kryptol oder Silund, an der dem Innern

des Schachtes zugekehrten Seite versehen, oder auch ein Gemisch aus

Koks- oder Graphitpulver und Eisenfeilspänen mit einem plastisch

machenden Zusatz von Ton oder Teer auftragen. (D. R. P. 288 616

vom 12. Dezember 1913.) i

Die Prüfung der Bearbeitbarkeit der Metalle und Legierungen,

unter besonderer Berücksichtigung des Bohrverfahrens. A. Kessner..

Diss. Königsberg i . P. 1915. 59 S. Gr. 8°.

Die hydrometallurgische Behandlung von Kupfererzen. Rob.

R. Goodrich. Die in Betracht kommenden Verfahren werden ein-

geteilt in 1. rein chemische Methoden und zwar Alkali-, Sulfit-, Sulfat-

und Chloridmethoden, bei denen das Kupfer durch chemische Reagenzien

gelöst und niedergeschlagen wird; 2. elektrolytische Methoden und zwar

Sulfat- und Chloridmethoden , bei denen das Kupfer auf chemischem

Wege gelöst und auf elektrolytischem gefällt wird , gewöhnlich unter

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916 , S. 8.

Regeneration des Lösungsmittels. Eine Anzahl bedeutender Kupfer-

bergbaugesellschaften ist gegenwärtig mit Versuchen zur Ausgestaltung

hydrometallurgischer Methoden beschäftigt. LAIST erwartet, in Anaconda

aus Konzentrationsrückständen Kupfer für 61/2 Cts. für 1 Pfd. aus-

zubringen. In Butte, Montana, erzeugen die BUTTE-DULUTH Co. und

BULLWHACKER Co. fertiges Kupfer in technischer Weise. Die ARIZONA

COPPER CO. in Clifton, Arizona, benutzt bereits seit vielen Jahren Laug-

methoden für die Behandlung der Konzentrationsrückstände. Die Ver-

suche der SHANNON COPPER Co. daselbst, den Säureverbrauch bei der

Behandlung von Erz mit basischem Gang zu verringern , haben er-

mutigende Erfolge geliefert. Die BRADEN COPPER Co., Chile, ist mit

Versuchen beschäftigt, 1/5 ihrer Konzentrate zu laugen. Die CHILE

EXPLORATION Co. gewinnt Kupfer aus einem Erz , das sich für das

Laugverfahren als geeignet erwiesen hat. Auch Spanien, Deutschland,

England und Rußland besitzen technische Anlagen oder beschäftigen

sich mit Versuchen auf diesem Gebiete. (Vortr. auf der Vers. der Amer.

Electrochem. Soc. 1914.) py

Gewinnung vanadinreicher Niederschläge. Dr. Gustav Fester,

Breslau. Beim Ausfällen von Lösungen des fünf- oder vierwertigen

Vanadins mittels Alkalihydroxyds oder -carbonats erhält man sehr un-

reine Niederschläge, außerdem zeigt der Niederschlag des vierwertigen

Vanadins eine sehr ungünstige , schleimige Beschaffenheit und neigt

dazu, beim Auswaschen wieder kolloidal in Lösung zu gehen. Nach

dieser Erfindung sollen sich die erwähnten Mängel beseitigen lassen ,

wenn man das Vanadin , und zwar zweckmäßig auf elektrolytischem

Wege, bis zur dreiwertigen Stufe reduziert. Das Vanadin zeigt in dieser

Form etwa die Basizität des Aluminiums und läßt sich durch vor-

sichtigen Zusatz von Alkali (Oxyd , Hydroxyd oder Carbonat) vor

den stärker basischen zweiwertigen Elementen (Eisen , Zink, Mangan,

Calcium usw.) ausfällen. Man erhält so Niederschläge, die neben etwas

Aluminium getrocknet über 70 % Vanadinoxyd enthalten. Der Nieder-

Etwa vorhandenesschlag ist leicht abzusaugen und auszuwaschen.

Kupfer wird bei der Elektroreduktion in metallischer Form gewonnen.

Beispielsweise wird Vanadinit unter Einleiten von Schwefeldioxyd mit

verdünnter Schwefelsäure gekocht, wodurch das Vanadin bis zur vier-

wertigen Stufe reduziert wird. Man filtriert darauf und reduziert die

blaue Lösung in einem Elektrolyseur mit Diaphragma. Als Kathode

kann ein Kupferblech verwandt werden , als Anode ein Bleiblech in

verdünnter Schwefelsäure. Sobald alles Vanadin in die dreiwertige

Form übergeführt ist, setzt man in einem geeigneten Gefäß in der

Siedehitze unter Rühren solange Soda zu, bis praktisch alles Vanadin

ausgefällt ist. Der Niederschlag wird abgesaugt, ausgewaschen und

calciniert. Er kann unmittelbar zur Herstellung von Vanadinlegierungen

dienen oder auch als hochwertiges Zwischenprodukt weiter raffiniert

werden. (D. R. P. 289245 vom 30. Juli 1914.) i

-

Gewinnung von Edelmetallen aus Kiesen. Gewerkschaft

Hoffnung Christine , Brühl , Bez. Cöln. Die Erfindung benutzt

das Verfahren des britischen Patentes 2971/1908 , nach welchem be-

hufs Gewinnung von Nickel und Kupfer durch Einschmelzen eines

Erzes zunächst ein Stein gebildet und die Gangart als Schlacke entfernt

wird. Dieser Stein wird dann mit Säure behandelt, dadurch das Eisen

gelöst und Kupfer und Nickel als Sulfide gefällt. Versuche sollen er-

geben haben, daß man auch die in den Kiesen enthaltenen Edelmetalle

in solchem Umfange als Sulfide fällen kann, daß das Verfahren wirt-

schaftlich wird. Dabei muß zunächst darauf geachtet werden, daß die

Schmelzung lediglich durch Zuführung äußerer Wärme und ohne Ver-

brennung von Schwefel, am besten im Elektroofen , ausgeführt wird,

und daß die Schlacke dabei sehr dünnflüssig wird. Dabei soll nicht

nur die Gangart abgeschieden , sondern auch dem Stein eine gleich-

mäßige Zusammensetzung gegeben werden. Der erhaltene Stein wird

nunmehr mit Schwefelsäure behandelt, um das Eisen als Sulfat in

Lösung zu bringen und durch den zugleich sich entwickelnden Schwefel-

wasserstoff die Edelmetalle in sulfidischer Form zu fällen. Die restlose

Lösung des Eisens als Sulfat gelingt nur bei einem bestimmten, durch

Versuche unschwer zu ermittelnden Schwefelgehalt. Vor der Behandlung

mit Schwefelsäure ist daher dieser Schwefelgehalt herzustellen , sei es

durch Zufügung von schwefelfreiem Eisen, durch Abröstung eines Teiles

des Schwefels oder durch Zufügung von Schwefel mittels Beigabe ent-

sprechender Erze. Die bei der Behandlung mit Schwefelsäure ent-

stehende Lauge enthält alles Eisen, während die Edelmetalle gegebenen-

falls mit Kupfer in sulfidischer Form zurückbleiben und nach bekannten

Verfahren getrennt werden können. Statt der Behandlung des Steines

mit Schwefelsäure kann man den Stein auch in Salpetersäure lösen,

wobei sich auch die Edelmetalle wenigstens teilweise lösen und durch

bekannte Verfahren , Elektrolyse oder Fällung , getrennt abgeschieden

werden können. (D. R. P. 289 260 vom 11. Oktober 1913.) i

Verlag der Chemiker-Zeitung Otto v. Halem in Cöthen (Anhalt). Druck von August Preuß in Cöthen (Anhalt).
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4. Anorganische Chemie. Mineralogie.

Die Konstitution der Aluminate. E. G. Mahin. Die bei der

Umsetzung zwischen Ammoniumnitrat und Natriumaluminat erfolgende

Fällung von Aluminiumhydroxyd ist quantitativ größer, als der Formel

AINAO2 entsprechen würde. Verf. hat nach mehreren Versuchen die

wahrscheinliche Zusammensetzung der Aluminate in Lösung zu Na2Al4O7

bezw. NaAl3O5 bestimmt. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1914, Bd. 36,

S. 23812383.) ks

Die Konstitution der Aluminate. W. Blum. Entgegen vorst-

Ref. hält Verf. an dem aus elektrolytischen Versuchen gewonnenen Be-

fund fest, daß die Zusammensetzung der Aluminate der Formel NaAlO2

oder eines Vielfachen davon entspricht. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1914,

Bd. 36, S. 2383-2384 .) ks

Beiträge zur Kenntnis der Derivate des Hydroperoxydes. A.

Kneipp. Diss . Rostock 1915. 87 S. 8°.

Beiträge zur Kenntnis des vierwertigen Sauerstoffs. K.Wunder.

Diss. Göttingen 1915. 67 S. 8°.

Die freie Energie der verschiedenen Modifikationen des ele-

mentaren Schwefels. G. N. Lewis und M. Randall. (Journ. Amer.

Chem. Soc. 1914, Bd. 36, S. 2468-2475 .) .ks

Die freie Energie in Jodverbindungen. G. N. Lewis und Merle

Randall. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1914, Bd . 36, S. 2259-2268.) ks

Die Struktur des Diamanten. W. H. Bragg und W. L. Bragg.

(Ztschr. anorg. Chem. 1914, Bd. 90, S. 219-234.) r

Das binäre System Lithiumchlorid - Cäsiumchlorid. E. Korreng.

(Ztschr. anorg. Chem. 1914, Bd. 91 , S. 194.)
Wo

Das ternäre System : Calciumoxyd - Aluminiumoxyd - Silicium-

2-oxyd. G. A. Rankin ; optische Untersuchungen von F. E. Wright.

(Ztschr. anorgan. Chem. 1915, Bd . 92, S. 213.) WO

Über die Reduktion des Zinkoxyds durch Kohlenstoff. Fr.

Schubart. Diss. Marburg 1914. 50 S. 8º.

Eine chemische Erklärung für den abweichenden Krystall-

wassergehalt von Cadmiumsulfat mit / aq. C. Blomberg. (Ztschr.

anorg. Chem. 1914 , Bd. 91 , S. 248.) WO

Verhalten von Ammoniummolybdänphosphat zu Ammonium-

hydroxyd. P. B. Sircar. Versetzt man gelbes Ammoniummolybdän-

phosphat in getrockneter Pulverform mit Ammoniumhydroxyd mittlerer

Stärke, so bildet sich ein weißer krystallinischer Niederschlag von der

Zusammensetzung (NH4)2Mo₂O7.3 NH3 ; wendet man aber das stärkst-

möglichste Ammoniumhydroxyd an, so löst sich der obige zuerst er-

haltene Niederschlag wieder auf und nach kurzer Zeit erscheint ein

flockiger Nied richlag, der vollkommen frei von Molybdängehalt ist

und die Zusammensetzung (NH4)2HPO4 hat. (Journ. Amer. Chem. Soc.

1914, Bd. 36, S. 2372-2374.)
ks

Die Reduktion der Eisenoxyde durch Platin und eine Bemerkung

über die magnetische Empfindlichkeit eisenhaltigen Platins. R. B.

Sosman und J. C. Hostetter. Aus den Untersuchungen der Verf.Aus den Untersuchungen der Verf.

geht hervor, daß unter niedrigem Drucke in einer Sauerstoffatmosphäre

in der Hitze Platin unter Aufnahme geringer Mengen Eisens und Ab-

gabe von Sauerstoff Eisenoxyde reduziert. Daß beim Glühen von

Eisenoxyden in Platintiegeln geringere, als die hier angegebenen Eisen-

mengen vom Tiegel aufgenommen werden , erklären Verf. durch die

Phasenregel und die Eigenschaften der Platin - Eisenlegierungen. Da

der magnetische Ausschlag eisenhaltigen Platins nicht vom Eisengehalte

des Platins allein abhängt, gibt die magnetische Untersuchung des

Platins nur ein qualitatives Maß des Eisengehaltes an. (Journ. Wash.

Acad. 1915, Bd. 5, S. 293.) CS

Gleichgewichtszustand des Systems Bleiacetat , Bleioxyd und

Wasser bei 25 ° C. R. F. Jackson. (Journ . Amer. Chem. Soc. 1914,

Bd. 36, S. 2346-2357 .) ks

27. Faserstoffe.

Über Wismutoxydul. F. Treubert und L. Vanino. -- Nach Verf.

liegt im »Wismutoxydul< entweder eine Verbindung mit neuen, bisher

unerhörten Eigenschaften vor, oder die Behauptungen TANATARS, HERZ'

und GUTTMANNS gründen sich auf Fehlschlüsse. Ferner haben Verf.

experimentell nachgewiesen, daß bei der Einwirkung von Zinnchlorür

auf Wismutsalze sowohl nach den SCHNEIDERSchen wie auch nach

anderen Gewichtsverhältnissen immer Metall entsteht. (Ztschr. anal.

Chem. 1915, Bd. 54, S. 255.) CS

Über das Gadolinium. Trennungsmethoden in der Reihe der

Terbin- und Yttererden. U. Mueller. Diss. Berlin 1915. 52 S. 8°.

Die Elektrolyse von Lösungen der seltenen Erden . L.M. Dennis

und B. J. Lemon. Bei Elektrolyse einer Erdchloridlösung fällt an

der Kathode Hydroxyd aus. Je nach Stärke und Dauer des Stromes

können aus Gemischen wechselnde Mengen von Erden erhalten werden,

und zwar zunächst diejenigen , die sich gegenüber HCl als die schwächsten

Basen verhalten, während die stärkeren in Lösung bleiben. Die Elek-

trolyse kann also als schnelles Trennungsmittel für die seltenen Erden

angewendet werden an Stelle der üblichen Teilfällungen und Teil-

krystallisationen. Zur Elektrolyse benutzen Verf. eine Hg-Kathode, die

durch Einblasen von Luft unter ihre Oberfläche in Bewegung gehalten

wird, um das Ansetzen der Hydroxyde zu vermeiden. Als Anode dient

ein Pt- Draht. Die Spannung wird auf etwa 9 V. konstant gehalten.

Es werden eine Reihe von Fraktionselektrolysen gemacht, die Hydroxyde

abgesaugt und die Filtrate aufs neue elektrolysiert. Die Kontrolle geschieht

durch die Absorptionsspektren der salzsauren Lösungen der abgeschie-

denen Hydroxyde. (Ztschr. anorgan. Chem. 1914, Bd. 91 , S. 186.) wo

Über die Bildungswärme des Vanadinpentoxyds und der Vanadin-

chloride. Otto Ruff und Lothar Friedrich. Verf. bestimmen.

die Bildungswärmen der folgenden Verbindungen aus den Elementen :

V2O3 302 cal, V2O5 437 cal, VOCI3 200 cal, VCl₂ 147 cal,

VCl3 187 cal und VCl4 165 cal. Diese Werte bestätigen zahlen-

mäßig die Tatsache , daß im V2O5 zwei Sauerstoffatome relativ leicht

angreifbar sind, die weitere Reduktion des V2O3 aber äußerst schwierig

ist. Ferner ergibt sich , da das flüssige VCI, dem festen VCl3 gegen-

über endotherm ist, daß es bei Zimmertemperatur in festes VCI:

und Chlor dissoziiert.und Chlor dissoziiert. Das Existenzgebiet des VCI beginnt bei etwa

630 ° C. (Ztschr. anorg. Chem. 1914, Bd. 89, S. 279-306.) dd

-

Molybdänsemipentoxyd und seine Salze. F. Mawrow und

M. Nikolow. Durch Einwirkung von Basen auf die violette

Phosphormolybdänverbindung MosOs . 7H3PO2 . 3H2O, die einer der

Verf. früher neben der blauen Mo5O13.8HPO2 . H2O beschrieben hat, ')

wurden die Verbindungen des NH , Na und Ba mit Mo₂O5.3H₂O

und mit Mo₂O, erhalten, die Verf. ansprechen als Salze des zuerst von

KLASON ) auf andere Weise erhaltenen Molybdänsemipentoxydhydrats

Mo₂O5.3H2O (von ihm Molybdänylhydrat genannt, von den Verf. jedoch

nicht bekommen) und des Molybdänsemipentoxyds Mo₂O, dessen Dar-

stellung aus dem NH, -Salz beschrieben wird. Wie alle bekannten

Pentoxydhydrate hat auch dieses saure Eigenschaften. (Ztschr. anorg.

Chem. 1915, Bd. 92, S. 135.)
WO

Über die Einwirkung von Fremdstoffen bei der Darstellung

kolloidaler Goldlösungen nach der Formolmethode von Zsigmondy.

K. Hiege. Diss. Göttingen 1915.Göttingen 1915. 45 S. 8°.

Zur Systematik der Konkretionen. R. E. Liesegang. Gerade

eine Anerkennung der Unvollkommenheit der Einteilungsart der Kon-

kretionen vermag die Einteilungsart vorläufig annehmbar zu machen.

Verf. gibt deshalb vier Einteilungsarten mit der Bemerkung an, daß

sie wenigstens eine Kennzeichnung der Erklärungsversuche mittels

weniger Zeichen ermöglichen. (Sep. - Abdr. Centralbl. Min. Geol. Pal.

1915 , S. 257.)

1) Ztschr. anorgan. Chem. 1901 , Bd . 28, S. 162.

2) Ber. d. chem. Ges. 1901 , Bd. 34, S. 151 .

CS
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13. Brennstoffe. Feuerungen. Öfen. Generatoren. Dampfkessel.*)

Stromsetzapparat zum Sortieren von Kohle o. dgl. mit mehreren

Abteilungen für die aufsteigenden Ströme. Paul Habets, Montegnee,

und Antoine France , Lüttich in Belgien. - Die Abteilungen für die

aufsteigenden Ströme werden durch den mit spitz zulaufenden Rost-

stäben d versehenen Rost gebildet. Oberhalb dieses Rostes und der

durch ihn gebildeten

Abteilungen ist ein

Schützen r senkrecht

einstellbar angeordnet

mit einer beweglichen

Klappe a zur Regelung

des von dem eingetra-

genen Gute mitgeris-

senen Stromes. Neben

dieser üblichen Klappea

sind mehrere Klappen b

einstellbar angeordnet

und mit Öffnungen oder

Fenstern versehen, wel-

che je nach ihrer Ein-

stellung eine Drosselung

der aus den einzelnen

Abteilungen aufsteigenden Ströme, sowie der absteigenden Ströme, durch

welche das Sortiergut eingeführt wird, bewirken. Auf der Abflußseite ist

zum Zusammenarbeiten mit den einstellbaren Klappen b ein Schützen r¹

in der Seitenwand des Setzapparates einstellbar angebracht und mit ver-

stellbarer Endklappe c versehen. (D. R. P. 288 558 v. 13. Aug. 1913.) i

Über die Entwässerung der Feinkohle in den Steinkohlen-

wäschen. F. Stratmann. Diss. Aachen 1915. 34 S. 4º.

1. Destillation der Wölfersheimer Braunkohle im Wasserdampf-

Luftstrome. -2. Verhalten des. Metaxylols gegen Aluminiumchlorid.

W. Gerhard. Diss. Gießen 1915. 49 S. 8°.

-
Über Verwertung der Lignitkohle. J. Hübers. Die öster-

reichische Lignitkohle läßt sich weder durch direkten Verkauf an den

Verbraucher, noch durch Brikettieren verwerten, wohl aber mit großem

Erfolge in elektrischen Überlandzentralen mit Dampfturbinenbetrieb oder

in Gasüberlandzentralen in Verbindung mit elektrischen Dampfturbinen-

zentralen benutzen. Noch günstiger würde das Ergebnis sein, wenn

man die Lignitkohle in elektrischen, durch Gasmaschinen angetriebenen

Überlandzentralen mit angegliederten Gasüberlandzentralen für Heiz-

zwecke verwerten würde. Schlacke und Asche lassen sich zur Herstellung

von Ziegelsteinen verwenden. (Mont. Rundsch. 1915, Bd. 7, S. 168.) rl

Über Koks, seine Bewertung und seine Beurteilung. Thaler. -

Verf. teilt den Koks in drei Qualitätsklassen : Marke I : Bruch silberweiß,

sehnige Struktur, Gefüge dicht und fest, Klang metallisch, widerstands-

fähig gegen Druck; beim Fallen bricht er nicht in kleine Stücke, sondern

reißt allenfalls (8 % Asche, 3,5-4 % Nässe, 0,8 % Schwefel); Marke II :

Bruch mattweiß bis dunkel, Struktur mehr knochig. Gefüge poröser

als bei I, weniger widerstandsfähig gegen Druck, was sich durch

größeren Abrieb bemerkbar macht; schwerer im Gewicht als I (10—11%

Asche, 8-9% Nässe, 1-1,1 % Schwefel). Marke III : Bruch glanzlos,

grauschwarz; große, weiche und mürbe Stücke, die beim Aufschlagen

zerfallen; die einzelnen Kohleteilchen sind noch genau zu erkennen ;

das Koksstück stellt mehr ein Konglomerat dar. Der Koks bröckelt

leicht ab, zeigt große Porosität und hält begierig das Wasser fest ; das

Gewicht ist auffallend gering (0-9,5 % Asche, 13-15 % Nässe, 1,0%

Schwefel). Um eine möglichst einwandfreie Durchschnittsprobe zu er-

halten, entnehme man die Koksstückchen aus allen Teilen des mit Koks

beladenen Wagens. Auch einige von den schaumigen Koksstücken sind

in die Proben hineinzunehmen. (Feuerungstechnik 1915, Bd . 3, Heft 9.) rl

Herstellung von Brennstoffbriketts unter Anwendung eines

Lösungsmittels für die Bitumina. Carlos Bonet Duran, Barcelona..-

Das Verfahren des Hauptpatentes 271785 ist hier dahin abgeändert,

daß als Lösungsmittel an Stelle des Schwefelkohlenstoffs Rohbenzol in

fein verteiltem Zustande verwandt wird. Auch mit Hilfe von Roh-

benzol soll man aus fetten Kohlen ohne Zusatz irgendwelcher künst-

licher Bindemittel Briketts herstellen können. Der Vorteil der Verwendung

des Rohbenzols an Stelle des Schwefelkohlenstoffs soll darin begründet

sein, daß das Benzol ohne Beschaffung besonderer Ausgangsmaterialien

dort hergestellt werden kann , wo die Kohlen zu Briketts verarbeitet

werden, wodurch der Betrieb erheblich verbilligt wird. Man verwendet

das Rohbenzol in dampf- oder gasförmigem oder in mittels Dampf-

oder Gasstrahlen zerstäubtem Zustande. (D. R. P. 289 205

11. Dezember 1913, Zus. zu Pat. 271785.)

vom

i

Planrost. Wanderrost- Fabrik G. m. b. H. , Kattowitz, O.- Schl.

Der Planrost schließt sich an einen mit an der inneren Umführungs-

stelle Stufen oder Absätze bildenden Rostteilen versehenen Wanderrost

an, und seine verschieden langen Roststäbe werden durch Auflagerung

mit ihrem einen Ende auf dem Wanderrost bewegt. (D. R. P. 288 931

vom 4. April 1914.)
i

—

Vorrichtung zum Ableiten des Röstgutes von einer Herdsohle

auf die darunterliegende bei Röstöfen u. dergl. unter Verwendung

von Rutschflächen. Maschinenbau - Anstalt Humboldt, Cöln- Kalk.

Die Abbildungen zeigen zwei senkrechte Schnitte durch einen Teil

des Röstofens mit Aufsicht auf die Rutsche. Die Rutsche besteht aus

zwei Teilen a

und b, welche

derart zueinan-

der angeordnet

sind, daß das

von dem Teil a

kommende

Röstgut in ei-

nemWinkel auf

denTeil bstößt,

wobei eine

Richtungs-

änderung und

Geschwindig-

keitsvermin-

derung eintritt.

In den Abbil-

dungen ist der

Querschnitt

a
C

b

a

der Rutsche U- förmig, er kann aber auch halbrund oder anders ge-

staltet sein. Auf der Rückseite der Rutsche ist eine Klaue d ange-

ordnet, welche über einen Zapfen c geschoben werden kann, der

seinerseits an der Königswelle e befestigt ist. Im Zapfen c sind Nuten

vorgesehen, so daß die Rutsche leicht lösbar befestigt werden kann.

Zum Rührarm besitzt die Rutsche Voreilung. (D. R. P. 288 647 vom

21. Januar 1915.)

Gaserzeuger mit Abführung flüssiger Schlacke und Einführung

von Wasserdampf oberhalb der Schlackenschmelzzone. Julius

Pintsch Akt.- Ges. , Berlin . Um zu ermöglichen, daß die am―

unteren Teil des Generators

abfließende Schlacke sofort

innerhalb des Generators ge-

löscht und granuliert werden

kann, ohne daß der hierbei

entstehendeWasserdampfden

unteren Teil des Gaserzeugers,

in welchem die höchste Tem-

peratur erzielt werden muß,

durchstreicht, wird der untere

Teil des Aschenfalles mit

dem Generator oberhalb der

Schlackenschmelze verbun-

den. Diese Umgangsleitung a

ist mit einem Luftregulier-

hahn b versehen, welcher so

eingestellt werden kann, daß

die Druckluft den Wasser-

dampf aus dem unteren Teil

des . Aschenfalles in den

oberen Teil des Generators

und Dampf direkt aus der Schlackenwäsche nicht in den unteren Teil

des Generators gelangen kann. (D. R. P. 288 588 vom 18. Sept. 1914.) i

Dimpl

Wind

Ein neuer Gasgenerator mit Nebenproduktengewinnung. Rein-

hold Metzler. Das Hauptmerkmal der neuen Generatortype mit

Nebenproduktengewinnung (Patent MOORE) besteht darin, daß die Ver-

gasung des Heizstoffes in drei Zonen erfolgt. Der Heizwert des Gases

schwankt bei einer Ausbeute von 40-45 kg Ammoniumsulfat aus 1 t

Kohle zwischen 1380 und 1430 cal, so daß es sich vorzüglich für

Hüttenwerke, aber auch für kleinere Betriebe eignet. (Mont. Rundsch .

1915, Bd. 7, S. 48.) rl

Blasrohr zum Reinigen der gegenüberliegenden Heizrohre von

Doppelenderkesseln mit gemeinschaftlicher Rauchkammer. Fritz

Joachim Christian Frank, Hamburg. (D. R. P. 289072

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 2. i17. Februar 1915.)
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27. Faserstoffe. Cellulose.

Reinigen von Nitrierbaumwolle durch Entfetten mit Ätznatron

unter Zusatz von Seife und durch nachfolgende Chlorbleiche und

saure Wäsche. Wilhelm Heinrich Röhrig, Pernitz-Muckendorf in

Nieder-Österreich. Als Zusatz zu der zur Entfettung dienenden Lauge

wird eine Emulsion von überschüssiger freier Fettsäure (oder eines

Gemisches von Fettsäuren) mit Seife verwendet. Dabei hat die Be-

handlung der Baumwolle mit der Lauge bei niedriger Temperatur,

zweckmäßig weit unter 100° C., zu beginnen. Beispielsweise werden

in eine Lösung von 4,5 kg Ätznatron in 80 1 Wasser etwa 181/2 kg

Harz eingebracht, worauf das Gemisch nahe auf die Kochtemperatur

des Wassers erhitzt wird. Hierauf werden etwa 48 1 technische Ölsäure

in kleinen Mengen eingetragen, nebst einem Zusatz von etwa 21/2 kg

Talg. Nach vollständiger Vermischung der einzelnen Bestandteile wird

die Emulsion der zur Entfettung dienenden Lauge beigegeben. Es ge-

nügen 2-4 % der Emulsion als Zusatz zu einer Lauge, welche

3-6 % Atznatron von 125 ° Bé, vom Gewicht der Baumwolle ge-

rechnet, enthält. (D. R. P. 289 155 vom 14. Juli 1914.) i

Vergleichende Untersuchung über die physikalischen und

chemischen Eigenschaften der chinesischen und japanischen Seiden.

K. Mahoe. Diss. Berlin 1915. 18 S. 8°.

Herstellung plastischer Massen aus Faserstoffen und Binde-

mitteln, welche durch Einwirkung von Schwefel, Chlorschwefel

oder Salpetersäure auf Öle, Teere oder dergl. erhalten werden.

Nicolaus Reif, Hannover. Die zu mischenden Bestandteile der

Bindemittel oder die Mischung selbst wird zunächst auf einer solchen

Temperatur erhalten, daß eine Reaktion nach erfolgter Mischung nicht

stattfindet. Darauf wird die Mischung im weiteren Verlaufe des Arbeits-

prozesses bei ununterbrochenem Zu- und Abfluß schnell auf die

Reaktionstemperatur gebracht und vor dem Erstarren zerstäubt. Die

Abbildung zeigt einen zur Ausführung des Verfahrens geeigneten

Apparat. Bei Anwendung von Schwefel beispielsweise wird die Binde-

mittelmischung Ol, Teer, Kautschuk und Schwefel

17

11

15

3

7

in dem Kessel 1

auf 120-130° C.

erwärmt. Die

durch Rohr 2 in

diesen Kessel ein-

tretende Preßluft

drückt nun in

einem ununter-

brochen fließen-

den schwachen

Strom die Mi-

schung in eine an

dem Reaktions-

gefäß 3 befind-

liche feststehende Turbine 9, durch deren Leitschaufeln die Mischung

in Umlauf versetzt und fein verteilt an die Wandung des Reaktions-

gefäßes 3 geschleudert wird. Dieses Gefäß ist mit einem Heizmantel 4

versehen, in welchem eine vom Kessel 5 kommende Heizflüssigkeit

mittels der Rohre 6 und 7 umläuft. Die Heizfläche und Temperatur

des Reaktionsgefäßes 3 ist so bemessen, daß die vom Kessel 1 kommende

Mischung auf 210 ° C. erwärmt wird, wodurch eine sofortige starke

Reaktion bedingt und im Reaktionsgefäß zu Ende geführt wird. Das

fertige, noch flüssige Reaktionsprodukt tritt nun sofort unter Druck in

ununterbrochenem Strahl durch das Anschlußrohr 10 und eine Flach-

streudüse 11 in Form eines umlaufenden Flüssigkeitsschleiers aus. Die

sich bei der Reaktion entwickelnden großen Mengen von H2S usw.

entweichen selbsttätig durch ein Druckregelventil aus dem Gefäß. Der

aus der Düse 11 kommende feine Nebel des Bindemittels kommt in

dem Raum 14, 15 mit den Fasern in Berührung und schlägt sich auf

ihnen nieder. Die zu verwendenden Faserstoffe Fasern, Korkmehl,Fasern, Korkmehl,

Asbest und dergl. werden aus dem Einlauf 12 durch eine Förder-

schnecke 13 in den umlaufenden Schleudertrichter 14 geführt und treten

an dessen Rand in Form einer losen ringförmigen Wolke aus, in

welche der Bindemittelnebel eintritt. Um die erzeugte Masse zu ver-

dichten, wird diese durch ein Walzwerk 17 geführt. (D. R. P. 288532

vom 29. November 1914.)

-

i

Die Untersuchung der Kochsäure in den Sulfitzellstoff-Fabriken.

Erik Oman. — Die Kochsäure besteht aus einer Lösung von Calcium-

bisulfit und schwefliger Säure. In vielen Fabriken wird die Stärke der

Säure nur mittels des Aräometers in Bé. bestimmt; da indessen das

spezifische Gewicht sowohl mit dem Kalk- wie mit dem SO2-Gehalt

steigt, so ist eine chemische Untersuchung nötig. In den Fabriken

werden vorzugsweise zwei Methoden zur Bestimmung des Kalkes und

der schwefligen Säure verwendet. Nach der WINKLERSchen wird die

gesamte schweflige Säure mit Jod und in einem andern Teil mit Alkali

Papier. Plastische Massen.

die freie und die Hälfte der im Bisulfit enthaltenen titriert. Aus den

so gefundenen Werten wird dann der Kalkgehalt berechnet. Nach der

HÖHNschen Methode wird dasselbe Quantum Kochsäure erst mit Jod

und dann mit Alkali titriert. Nach Verf. können beide Methoden sehr

fehlerhafte Ergebnisse liefern. Wenn es sich um die Prüfung von

>>gegaster<< Kochsäure (Säure, in welche Abgase von früheren Kochungen

eingeleitet sind) handelt, kann der Fehler in der Kalkbestimmung sogar

20 % erreichen. Die Fehler führt Verf. darauf zurück, daß die Methoden

für die Bestimmung des Kalkes indirekte sind. Die Kochsäure enthält

fast immer etwas Kohlensäure, und wenn die Säure gegast ist, können

auch Essig- und Ameisensäure vorhanden sein. Beim Titrieren mit

Alkali werden diese als SO2 mitbestimmt; wodurch bei der Berechnung

der Kalkgehalt zu niedrig ausfällt. In frisch hergestellter Kochsäure

fand Verf. 0,065 g CO2 in 100 ccm ; beim Stehen nahm der Gehalt

langsam ab, so daß er nach einer Woche 0,031 g betrug. Die Be-

stimmung der schwefligen Säure wird genau, wenn beim Titrieren die

stark verdünnte Kochsäure zu der Jodlösung gesetzt wird. Für die

Kalkbestimmung hat Verf. zwei Methoden ausgearbeitet. Bei der ersten,

die nur für reine ungegaste Säure verwendbar ist, wird das spez. Gewicht

und der Jodtiter ermittelt und daraus mittels vom Verf. bestimmter

Schaulinien der Kalkgehalt abgelesen. Nach der zweiten, die auch für

gegaste Säure verwendbar ist, wird der Kalk mittels Ammoniak als

Calciumsulfit gefällt, dieses gewaschen, in einen Meßkolben übergeführt

und dort mit Salzsäure gelöst. In einem Bruchteil der Lösung wird

die schweflige Säure mit Jod bestimmt und auf Kalk umgerechnet.

pr
(Svensk Papperstidning 1915 , S. 119, 126, 134, 145.)

Herstellung von Schwefelnatrium . Hugh Kelsea Moore ,

Berlin, New Hampshire. - Die Erfindung bezweckt die Herstellung

der erforderlichen Menge Schwefelnatriumlösung einer Sulfatzellstoff-

fabrik an Ort und Stelle, unter Beseitigung und Verwertung ihrer

Abfallauge für eigene Zwecke. Die Lösung soll durch direktes Ein-

fließen des geschmolzenen Schwefelnatriums in Wasser erhalten werden.

Da aber dessen Schmelzpunkt erheblich höher ist als der des Sulfates

und der Soda, so wird bei der Inbetriebsetzung der Anlage, vor oder

während der Reduktion des Sulfates durch Kohle, eine so große Menge

Soda zugesetzt, daß das Schmelzprodukt so lange flüssig bleibt, als

zum Einfließen in Wasser erforderlich ist. In der schematisch ge-

haltenen Abbildung wird der nach der Feuerbrücke 13 zu geneigte

Herd 12 des Reduktionsofens 10 durch den

Trichter 17 mit einer Mischung aus 142 T.

Natriumsulfat, 48 T. Natriumcarbonat und

48 T. Kohlenpulver beschickt und durch

die auf dem Herd 11 erzeugte Hitze zum

Schmelzen gebracht. Der Herd wird vor-

her mit einer gleichmäßigen Lage von

Koksstücken bedeckt, um die Wieder-

oxydation des ge-

bildeten Schwefel-

natriums zu ver-

hindern. Die aus

letzterem und der

zugesetzten Soda

bestehende

Schmelze läuft be-

ständig durch das

Abflußrohr 14 in

den mit Wasser

11-

ΤΟ

12

15

+24

23

21
20

-18

oder dünner Lauge gefüllten Lösekessel 15 ab. Um nun später die

bei der Herstellung der Sulfatcellulose entstehende Abläuge an Stelle

der Soda in der erwähnten Weise nutzbar zu machen, ist an das

hintere Ende des Reduktionsofens die Anlage 18 angebaut. Sie besteht

zunächst in einer Verlängerung 19 der Herdsohle 12 unter Beibehaltung

ihres Neigungswinkels. Sodann ist an das Deckengewölbe ein Gewölbe-

bogen 20 angeschlossen, so daß hier ein retortenartiger Raum entsteht,

der von den Abgasen des Reduktionsofens geheizt wird. In diesen

Raum wird die in dem Verdampfkessel 21 bis zu einer bestimmten

Konzentration gebrachte Abfallauge eingespritzt, und sie gibt hier infolge

ihrer feinen Verteilung ihren Wassergehalt an den heißen Gasstrom ab.

Gleichzeitig wird aber durch den Sprühregen diesen Gasen ihr Gehalt

an den von dem Herde 12 wegsublimierten Alkalisalzen entzogen. Auf

dem Herde 19 verbrennt der organische Teil der eingedickten Abfall-

lauge und wird in Soda übergeführt, die zum Schmelzen gelangt und

kontinuierlich auf den Herd 12 herabfließt. Die Abgase des Retorten-

raumes werden von dem Exhaustor 23 angesaugt, in dem Gaswäscher 24

gereinigt und gelangen dann in unschädlichem Zustande ins Freie. (V. St.

Amer. Pat. 1130317 vom 2. März 1915, angem. 14. August 1913.) su
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Gichtverschluß für Hochöfen. J. Pohlig Akt. - Ges. , Cöln-

Zollstock. In der Mitte eines ringförmigen doppelten Gichtverschlusses

ist ein zweiter, für Kübelbegichtung geeigneter Gichtverschluß eingebaut.

Die Abbildung zeigt einen senkrechten Schnitt des Verschlusses. In

der oberen Öffnung des Hochofens a befindet sich ein ringförmiger

Trichter b, der durch den inneren Verschlußring c nach dem Ofen zu

abgeschlossen ist. Dieser Verschlußring c kann durch die Ketten d

gehoben und ge-

senkt werden. Der

Trichter b wird

nach oben durch

die Glocke e abge-

schlossen, welche

ebenfalls heb- und

senkbar ist. Ihre

obersteStellung ist

in der Abbildung

mit gestrichelten

Linien angegeben.

In der Mitte dieses

doppelten Gicht-

verschlusses ist ein

Ring f eingebaut,

welcher zum Auf-

k d d.

g

s

a

setzen der Begichtungskübel g dient und durch einen heb- und senk-

baren Kegel h geschlossen und geöffnet werden kann. Die Beschickung

des Trichters b erfolgt durch die Hängebahnwagen i, welche auf dem

Gleise k befördert werden, das mit einem aufklappbaren Teil / ver-

sehen ist. Die Bewegung dieses Gleisstückes erfolgt mittels einer ein-

fachen Anschlagsteuerung durch die Glocke e in der Weise, daß es

beim Heben der Glocke geschlossen und beim Senken der Glocke

geöffnet wird. (D. R. P, 288 501 vom 29. Juli 1914.) i

Gegossene Windform für Hochöfen. G. & J. Jäger G. m. b. H.,

Elberfeld. Die nach außen glatten Wandungen der Form sind nach

ihrem rings geschlossenen, den Kühlwasserraum bildenden Innern mit

Längs- und Querrippen versehen. Auch gegenüber dem mit seitlichen

Ausströmöffnungen versehenen Kühlwasserzuleitungsrohr sind an der

Kopfwand der Form Rippen angebracht. (D. R. P. 288822 vom

2. Juni 1915.)

--

•
i

Die Deckung des Erzbedarfes der oberschlesischen Hochöfen.

S. Graf v. Brockdorff. Diss. Breslau 1915. 121 S. 8º.

Experimentelle Untersuchung des Siegerländer Spiegeleisen-

hochofens. Ein Beitrag zur Reduktion des Mangans im Hochofen.

H. Thaler. Diss. Breslau 1914. 99 S. 8°.

Verbesserte Methode zur Bestimmung des Stickstoffs in Stahl.

L. E. Barton. — Verf. destilliert aus einem 11/2 1 - Kolben eine Lösung

von 5 g Stahl in 40 ccm ammoniakfreier Salzsäure mit 40 ccm Natron-

lauge und 500 ccm Wasser, bis 150 ccm übergegangen sind.

werden aus demselben Kolben 25 ccm Chlorammoniumlösung von be-

kanntem Gehalt (1 ccm 0,01 mg N) in eine zweite Vorlage als

Testlösung destilliert. Beide Destillate werden mit NESSLERS Reagens

versetzt und colorimetrisch verglichen. (Journ . Ind. Eng. Chem. 1914,

Bd. 6, S. 1012 1013.) dd

Über die colorimetrische Bestimmung von Vanadin. C. R.

Mc Cabe. Bei der Ausführung der früher beschriebenen colori-

metrischen Bestimmung von Vanadin¹ ) ist es nötig, die Lösung nach

Zugabe von Permanganat 4 Minuten lang gut zu erhitzen . Nach

dem Zusatz genügender Menge verdünnten Ammoniumbisulfits erhitze

man noch etwa 3 Minuten weiter, bis das Schwefeldioxyd vollständig

ausgetrieben ist . (Journ . Ind. Eng. Chem. 1914, Bd. 6, S. 960.) ks

Die Grundlagen der Verfahren zur Erzeugung des schmied-

baren Eisens. K. Brisker. Alle Erzeugungsverfahren des schmied-

baren Eisens beruhen auf der Wirkung des Frischens. Unter Frischen <

versteht man die Abscheidung der dem Roheisen legierten Bestandteile,

die mit Ausnahme des Schwefels bei den hüttenmännischen Verfahren

durch eine Oxydationswirkung erreicht werden kann. Durch die Ab-

scheidung dieser Fremdkörper läßt sich das Roheisen in schmiedbares

Eisen umwandeln , und eben das ist der Zweck des Frischens. Oxy-

dierend wirksam ist nicht nur der freie Sauerstoff (in der Luft und

den Heizgasen vorhanden), sondern auch der gebundene Sauerstoff,

sofern nur seine Abspaltung aus der Verbindung mit Wärmegewinn

oder ohne übermäßigen Wärmeaufwand möglich ist. Zu den Sauerstoff-

quellen der letzten Art gehören Schlacken und Erze. Je nach dem

1) Chem.-Ztg. Repert. 1914, S. 182.

Überwiegen der einen oder anderen Sauerstoffquelle bei der Frisch-

wirkung spricht man von »Windfrischprozessen«, bei denen der Luft-

sauerstoff, von » Flammfrischprozessen «<, bei denen Feuergase, und von

>>Schlacken- oder Erzfrischprozessen «< , bei denen der Sauerstoffgehalt

der Schlacken oder Eisenerze die Frischwirkung erzielt. Meist sind

aber mehrere der genannten Sauerstoffe gleichzeitig wirksam . Nach

eingehender Darlegung einschlägiger Verhältnisse behandelt Verf. noch

die Entschwefelung des Eisens. Diese erfolgt allerdings nicht durch

eine Oxydationswirkung, sondern durch ein Ausseigern der Metall-

sulfide, die, sofern die Schlacke flüssig genug ist , in diese übergehen

können. Um einen Rücktritt der Sulfide in das Metallbad zu ver-

hindern, muß in der Schlacke entweder eine Zerstörung der Sulfide

oder Verbrennung erfolgen, oder es müssen dort Stoffe wirksam werden,

die eine Umsetzung der Metallsulfide in solche Verbindungen gestatten,

die im Eisenbade unlöslich sind (CaO). (Montan. Rundschau 1915,

Bd. 7, S. 563.) g

-

Über den Einfluß des Schmiedens auf die Eigenschaften eines

weichen Flußeisens. L. Lauber. Diss. Breslau 1915. 69 S. 8º.

Über Gußeisen. S. Kern. Verf. stellt fest, daß das von ihm

im gleichnamigen Artikel geschilderte Verfahren keinen sog. >>Halbstahl ,

sondern feinkörniges , dichtes Gußeisen ergibt. (Chem. News 1915,

Bd. 111 , S. 152.) CS

Vorrichtung zum Anlassen oder Härten von Stahldübeln,

Stimmnägeln und ähnlichen Massenartikeln. J. W. Dunker Ges.

m. b. H., Werdohl i . W. — Die Einrichtung des Hauptpatentes 285 503 ¹ )

ist hier dahin abgeändert, daß der geneigt angeordnete Heizkanal an

seinem unteren Ende mit einer in bestimmten Zeitabständen in Tätig-

keit tretenden Abteilvorrichtung versehen ist, welche das jeweils unten

befindliche Werkstück freigibt und austreten läßt. (D. R. P. 289 251

vom 10. Januar 1915, Zus. zu Pat. 285 503.)
i

Gußstahlform zum Gießen von Blockformen aus Guẞstahl ,

welche als Ganzes aus der Form gehoben werden können.

Wheeling Steel Casting Co. , Wheeling in Virginia, V. St. A.

Der Mantel der Form ist mit durchlaufenden Nuten versehen , in

welchen sich Greifnasen der Blockformen führen, wenn sie ausgehoben

werden. (D. R. P. 288 567 vom 2. April 1914.)

Über Borstähle. G. Hannesen. Diss. Göttingen 1914. 26 S. 8°.

Stahl aus Erz. Carl Otto. - Die Qualität des nach dem

Verfahren von ERNEST HUMBERT und AXEL HETHEY darstellbaren

Elektrostrahls kommt derjenigen der Massenware mindestens gleich,

bleibt aber des Mangangehaltes wegen hinter unseren marktgängigen

Messer- und Scherenstahlen weit zurück. Der Elektrostahl enthält als

unwillkommene Beimengungen:

0,5-0,15 % Si, 0,027-0,058% S, 0,014-0,055% P, 0,26-0,47 % Mn.

Die direkte Eisen- und Stahlerzeugung ist nach Verf. in erster Linie

an die Beseitigung der Dissoziationsspannung gebunden, die am besten

rein mechanisch durch Absaugen oder Verteilen des Gases herbei-

geführt wird. Zweite Bedingung ist das Vorhandensein eines kohlen-

stoffhaltigen Schmelzbades, das okkludiertes Kohlenoxydgas zur Reduktion

verbliebener Oxydulreste verschickt. Das gelingt, wenn die Temperatur

des Bades nicht über 1400 ° C. hinausgeht. Bei größerer Hitze würde

sich das Eisenoxydul im Schmelzflusse auflösen. Um das entstehende

Kohlendioxyd sicher und schnell zu absorbieren , ist bis zuletzt ein

größerer Vorrat von poröser Kohle zu halten. Am Schlusse des Pro-

zesses ist zur Beseitigung chemischen Gleichgewichts eine Massen-

vermehrung vorzunehmen, indem man etwas Erzpulver in den Kohlen-

raum einführt. (Feuerungstechnik 1915, Bd. 3, Heft 11.)
rl

Manganstahl. I. H. Hall . - Durch Mischen geschmolzener Mengen

von weichem Stahl von 0,10-0,25 % C mit 80 %igem Ferromangan,

in Tiegeln geschmolzen, erzielt man im BESSEMER-Konverter einen

Manganstahl, der am zweckmäßigsten 10-14 % Mn enthält und in

allen denjenigen Fällen angewendet werden kann, wo eine hohe Trag-

festigkeit gefordert wird. Dieser Manganstahl besitzt ein geringes Leit-

vermögen für Wärme und Elektrizität, einen hohen Ausdehnungs-

koeffizienten und nur eine beschränkte Dehnbarkeit und stellt eine sehr

glänzende Legierung vom Schmelzpunkt etwa 1360° C. dar. Durch

Erhitzen auf 1000-1100 ° C. und sofortiges Abschrecken in Wasser

wird der Stahl noch widerstandsfähiger. Eine hervorragende An-

wendung findet er für Eisenbahnschienen an scharfen Kurven. Die

ökonomischen Verhältnisse bezüglich der Herstellung sowie die metallo-

graphischen Eigenschaften sind eingehend im Original behandelt. (Journ.

Ind. Eng. Chem. 1915 , Bd. 7 , S. 94.)

1) Chem.-Ztg. Repert. 1915, S. 291 .

WO

Verlag der Chemiker-Zeitung Otto v. Halem in Cöthen (Anhalt). Druck von August Preuß in Cöthen (Anhalt).
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6. Chemie der Pflanzen und Tiere. Agrikulturchemie.

Der Acetonnachweis rach Frommer. N. O. Engfeldt. Das

Verfahren ¹) beruht auf der Bildung eines roten Kondensationsproduktes,

des Bis o- oxydibenzalacetons CO(CH : CH.CH4.OH)2 , mit Salicylaldehyd

in Gegenwart von Alkalihydrat. Die Reaktion ist noch schöner und

empfindlicher, wenn man stärkeres Alkali , als bei der ursprünglichen

Vorschrift, benutzt, nämlich 5 g festes Kaliumhydrat auf 10 ccm Harn-

destillat, und einige Tropfen unverdünnten Salicylaldehyd zusetzt. Die

Mischung wird in ein auf 50 ° C. erwärmtes Wasserbad gebracht, das

dann allmählich zum Kochen erhitzt wird. Während der Auflösung

des Alkalis bildet sich um dieses eine Krystallmasse , wesentlich das

Kaliumsalz des Salicylaldehyds , die die ganze Lösung erfüllt und bei

Anwesenheit von Aceton je nach dessen Menge orange bis rot gefärbt

ist. Von Produkten , die außer . Aceton in Betracht kommen können,

sind Form- und Acetaldehyd, Ameisen- und Milchsäure, Phenole und

Alkohol bei der Reaktion negativ ; nur Acetessigsäure und 3-Oxybutter-

säure liefern gleichfalls rotfarbige Produkte, sind aber diagnostisch als

dem Aceton gleichwertig zu betrachten. Für klinische Zwecke ist

die Reaktion , da sie auch die physiologischen Mengen nachweist , zu

empfindlich, für physiologische Untersuchungen aber sehr wertvoll, da

sie auch eine annähernde Schätzung des Gehaltes nach dem Farbenton

gestattet. (Berl. klin. Wochenschr. 1915, Bd. 52, S. 458.) sp

Über die Auflösung von Chlornatriumkrystallen in harnstoff-

haltigen Lösungen. W. Schnorr. Diss. Kiel 1915. 42 S. 8°.

Der Eiweißbedarf des Menschen . F. Hirschfeld. Nach Verf.

eigenen wie nach RUBNERS Feststellungen beträgt der physiologische

Eiweißbedarf für einen Mann von 70 kg Gewicht etwa 40 g. Daher

dürfte selbst ein Heruntergehen unter die von ELTZBACHER gegenüber

den 105 g VOITS geforderten 70 g von verdaulichem Eiweiß un-

bedenklich erscheinen. (Berl. klin . Wochenschr. 1915, Bd. 52, S. 266.) sp

Exogene Fällungen bei der histologischen Färbung. R. E. Liese-

gang. Als Vorarbeit, einst die Auflösbarkeit der histologischen

Elemente bis zur äußersten Grenze zu erreichen, gibt Verf. einige

falsche Lokalisierungen löslicher anorganischer Stoffe an. (Sonderabdr.

Ztschr. wissensch. Mikr. mikr. Techn. 1914, Bd . 31 , S. 466.) CS

Zur Theorie der Schilddrüsenfunktion und der thyreogenen

Erkrankungen. A. Oswald. Bei den Wirkungen des Schilddrüsen-

sekrets und bei den Erkrankungen, die aus dessen mangelhafter oder

übermäßiger Erzeugung hervorgehen , handelt es sich nicht um all-

gemeine Wirkung irgendwelcher Jodverbindungen , sondern um eine

spezifische des Jodthyreoglobulins , das als eine den Nerventonus ex-

quisit erhöhende Substanz die Ansprechbarkeit des vegetativen wie

des animalischen Nervensystems erhöht. (Berl. klin. Wochenschr. 1915,

Bd. 52, S. 430.) sp

Über die Enzyme in den Mycelien des auf stickstoffreien

Stärkekuchen gezüchteten Penicillium glaucum. D. Franceschelli.

(Zentralbl. Bakteriol. 1915, [II], Bd. 43, S. 305.) sp

Veränderungen von Bakterien im Tierkörper. XI. Untersuchungen

über kapsellosen Milzbrand. O. Bail. (Zentralbl. Bakteriol. 1915, [I] ,

Bd. 76, S. 38.)
sp

Anlage von Pflanzgärten. H. Rosenfeld. (Riv. ind. y agr. de

Tucuman 1915, Bd. 6, S. 139.)

-

2

Heizanlage für Erdbodenerwärmung mittels in den Erdboden

verlegter Heizrohre. Arthur Schulze , Dresden. Behufs besserer

und schnellerer Wärmeverteilung sind die Heizrohre mit breiten, oben

dachartig abgeschrägten, wärmeleitenden Platten überdeckt. (D. R. P.

288932 vom 27. Februar 1915.)

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 1 .

1) Berl. klin . Wochenschr. 1905, Bd . 42, S. 1008.

i
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Schwefelbindung in Böden. P. F. Brown und E. H. Kellogg.-

Für die Bestimmung der Sulfate führt die Behandlung des Bodens mit

verdünnter Salzsäure wegen des Einflusses von organischen Substanzen

und Eisenverbindungen nicht zum Ziele , wohl aber siebenstündiges

Schütteln mit Wasser in der Maschine. Zur Bestimmung in dem er-

haltenen Auszuge dient dann zweckmäßig das photometrische Verfahren.

Die Untersuchungen ergaben für die einzelnen Böden ein bestimmtes

Schwefelbindungsvermögen. Zu dessen Bestimmung wird frisch ge-

wonnener Boden mit 0,1 g Natriumsulfid oder freiem Schwefel für je

100 g 5-10 Tage bei Zimmertemperatur belassen. Freier Schwefel

ist insofern besser, als keine Oxydation beim Schütteln mit Wasser,

wie bei Sulfiden,, eintritt, er wird aber auch durch den Boden weniger

leicht oxydiert. Der Prozeß beruht hauptsächlich auf Bakterienwirkung,

wahrscheinlich aber auch in geringem Grade auf chemischen Vorgängen.

Verschiedene Behandlung der Böden veränderte ihr Bindungsvermögen

erheblich. Organische Substanz ist dabei von Einfluß , Dünger und

Gründünger bis zu einem gewissen Grade steigernd. Das Feuchtigkeits-

optimum beträgt 50 % der Sättigung. Luftgehalt ist bis zu einer ge-

wissen Grenze, bei Beimengung von 50 % Sand, günstig ; bei weiterem

Zusatz erfolgt wieder Herabsetzung, wahrscheinlich infolge Mangels an

organischer oder mineralischer Substanz. Zusatz von Kohlehydraten

setzt das Bindungsvermögen herab im Verhältnis des Zusatzes und im

umgekehrten Verhältnis zur Löslichkeit des benutzten Kohlehydrats.

Versuche im Gewächshaus zeigten , daß die Anwendung von 25 t

Wirkungen auf die Schwefelbindung und auf den Ertrag von Timothee

Pferde- oder Rinderdung und von 4 t Kleeheu für 1 acre ähnliche

ausüben, erst eine Herabsetzung des Bindungsvermögens und Ver-

minderung des Ertrages, darauf aber Steigerung beider. Calciumsulfat

(1/2 t) gab eine geringe Steigerung des Wachstums, 1/2 t Calciumsulfid,

das in kurzer Zeit völlig zum Sulfat oxydiert wird, daher einem stärkeren

Zusatz von diesem entspricht, aber nicht. In beiden Fällen war das

Schwefelbindungsvermögen sehr erheblich vermehrt, im letzten stärker.

(Zentralbl . Bakteriol . 1915, [II], Bd. 43, S. 552.) sp

Trotz allerVergleichende Anbauversuche mit Rübensamen. -

Schwierigkeiten setzte der »Verein der Zuckerindustrie in Böhmen <<

diese Versuche nach Tunlichkeit fort ; ihr Ergebnis ist im ganzen den

früheren analog , d. h. die besten Samensorten erwiesen sich in jeder

Hinsicht als so ziemlich gleichwertig. (Böhm. Ztschr. Zuckerind. 1916,

Bd. 40, S. 155.) 2

Transpiration des Zuckerrohres. J. Kuijper. Die ausführliche

Abhandlung erörtert die Rolle der Stomata, und ihre Beeinflussung

(Sonderabdr. a. Soerabaia 1915.)

durch Sonnenschein, Licht, Temperatur, Feuchtigkeit und Rohrvarietät.

2

Feldversuche über Zuckerrohrbau in Sittobondo (Java) . G. F.

Niejenhuis. Sehr eingehende Arbeit mit großem Zahlenmaterial,

die einen Auszug nicht gestattet. (Sonderabdr. a. Soerabaia 1915.) 2

Melasse als Düngemittel. W. E. Cross. (Riv. ind. y agr. de

Tucuman 1915, Bd. 6, S. 148.) 2

Über eine handliche Methode zur Kupfersulfatbestimmung in

Kupfervitriolen des Handels. G. Incze. Verf. benutzt zu dieser

agrikulturchemischen Bestimmung die Methode von ZECCHINI , nach

der das Kupfersulfat durch Na₂SO½ reduziert und das einwertige Kupfer

als Cuprorhodanat gefällt wird. Der Überschuß des Na2S2O3 wird

durch Jod zurücktitriert. Die Methode ist rasch ausführbar, liefert

genaue Resultate und ist, da eine vorhergehende Abscheidung des

Eisens nicht erforderlich ist, den anderen Methoden vorzuziehen . Man

erhält jedoch nach Verf. genauere Resultate, wenn man anstatt der vor-

geschriebenen Jodlösung die fünffach verdünnte Lösung benutzt. (Ztschr.

anal. Chem. 1915, Bd. 54, S. 252.) CS
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Verfahren zur feuchten Vermahlung von Cerealien, insbesondere

von Kleie und Futtermehl. Bruno Neumann , Berlin . Diese

Stoffe werden trocken vorvermahlen , mit wenig Wasser zu einem zu-

sammenhängenden Teig angemacht und erst dann der eigentlichen

Feuchtvermahlung unterworfen. (D. R. P. 289115 v. 21. Dez. 1913.) i

Die Explosivität von Kornstaub. H. H. Brown. Zur Er-

klärung der öfteren Explosionen in Kornmühlen und Kornkammern

liat Verf. Untersuchungen über die Entzündbarkeit des Kornstaubs an-

gestellt. Er hat gefunden , daß verschiedene Arten Kornstaub eine

niedere Entzündungstemperatur als Kohlenstaub haben. Als häufigste

Ursache der Explosionen ist neben der Übertragung des elektrischen

runkens das Hineinkommen von Fremdkörpern in die Mahlmaschinen

anzusehen. (Journ . Ind. Eng. Chem. 1914, Bd. 6 , S. 934-937 .) ks

Über die Deckung des Eiweißbedarfs im Kriege. E. Salkowski.-

Verf. weist auf die mögliche bessere Ausnutzung des Eiweißes von

Hülsenfrüchten durch feine Mahlung, von Blut und Nährhefe hin.

(Berl. klin. Wochenschr. 1915, Bd. 52, S. 284.) sp

Gutachten des Kaiserlichen Gesundheitsamtes über die Ver-

wertbarkeit von Kartoffelerzeugnissen zur Brotbereitung.¹) (Arb.

a. d. Kaiserl. Ges. -Amt 1915, Bd. 48, S. 595.) sp

Über Verdauungsbeschwerden nach dem Genuß von Kriegsbrót

und ihre Behandlung. C. von Noorden . ( Berl. klin. Wochenschr. 1915,

Bd. 52, S. 349.)

---

sp

Strohpulver als Nahrungsmittel und Futterstoff? H. Boruttau.

Für die menschliche Ernährung dürfte das Strohmehl schon wegen

der großen Menge von Ballaststoffen nicht in Betracht kommen. Für

die Verwendung als Viehfutter ) dürften die Herstellungskosten, die nach

sachverständiger Auskunft für 1 Zentner 2,50-4 M Mahllohn bedingen,

zu hoch sein. (D. med. Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S. 377.)

Über die Verdaulichkeit der Zellwände des Holzes.

landt und N. Zuntz. (Chem.-Ztg. 1915, S. 861.)

Ztg. 1915, S. 861.)

sp

Haber-

Über die Verdaulichkeit des Birkenholzes. Rubner. (Chem.-

Kraftgebäcke. Ludwig Weil. - Droste. (Chem. - Ztg . 1915 , S. 918.)

Einmachegefäß für Nahrungsmittel aller Art mit einem herab-

schraubbaren Deckel. Leon Schanzer , Wyler- Cranenburg, Bez.

Cleve. (D. R. P. 289 196 vom 18. November 1914.)
i

Über Cornalbas Regel von der Konstanz des Gehaltes der

Kuhmilch an den wasserlöslichen Bestandteilen. M. Filotti. Diss.

Leipzig 1915. 57 S. 8 .

Die Zusammensetzung der Milch. H. C. Lythgoe. Die von

dem MASSACHUSETTS STATE BOARD OF HEALTH von verschiedenen

Milchsorten unbekannter Reinheit angestellten Analysen vergleicht Verf.

bezüglich des Gehaltes der Milch an festen Substanzen, Asche, Fetten,

Eiweißstoffen, Milchzucker und Milchserum, letzteres sowohl nach der

Kupfer- wie nach der Essigsäuremethode bestimmt.. (Journ . Ind. Eng.

Chem. 1914, Bd . 6, S. 899–908. )
ks

Über einen eigentümlichen Fall von Schleimbildung im Rahm.

Kr. Stören. In Aas (Norwegen) wurde zu einer Zeit, wo die Kühe

auf der Weide waren, Zähwerden und schlechter Geschmack des Rahms

beobachtet, sowohl des aus frischer wie des aus 24 Std. kühl auf-

bewahrter Milch, während diese selbst die Erscheinung nicht zeigte.

Die Erscheinung verschwand nach gründlicher Reinigung der Molkerei

und aller Gefäße , und als gleichzeitig die Kühe wieder in den Stall

gebracht wurden, war aber auch später noch ab und zu zu bemerken.

Als Erreger erwies sich eine Bakterie, Stäbchen mit abgerundeten Enden,

häufig in Diploformen, wie in Ketten beobachtet. Die Art scheint

bisher nicht beschrieben zu sein. Wegen ihrer chemischen Leistungen

wird die Bezeichnung Bacterium lactis acidoproteolyticum gewählt.

(Zentralbl. Bakteriol. 1915, II , Bd . 43, S. 323.) sp

Herstellung von Margarine , insbesondere Pflanzenmargarine.

Knud Erslev, Nymwegen in Holland. Die Margarine-Emulsion

wird mittels Streudüsen in Nebelform innerhalb eines Raumes zerstäubt,

in welchem sich kalte Luft oder sonstige indifferente kalte Gase be-

finden, worauf in üblicher Weise die gekühlte Masse weiter verarbeitet

wird. Man preßt die Margarine durch die Düsen unter einem sehr

hohen Druck, gegebenenfalls bis zu mehreren hundert Atmosphären.

Das gasförmige Kühlmittel wird mittels eines Ventilators im Gleich-

strom oder Gegenstrom zugeführt, darauf wird es abgesaugt, wiederum

*) Vergl. Chem.-7tg. Repert. 1916, S. 9. 1) Chem.-Ztg. 1914, S. 1287.

gekühlt und so im Kreislauf stets von neuem verwendet. Die gekühlte

Fettemulsion fällt auf den Boden der Kammer und wird von dort

mittels eines Transportbandes abgeführt. Damit die gekühlten Massen

nicht von dem Luftstrom mitgenommen werden , bringt man Zyklone

an oder läßt die Kühlluft vor dem Verlassen des Behälters durch Filter

streichen. Zur Erhöhung der Kühlwirkung werden auch die Wandungen

der Kammer durch Eiswasser o. dergl. gekühlt. Wil! man im besonderen

Pflanzenmargarine erzeugen, so kühlt man die Fettemulsion zunächst

so weit ab, daß sie sich nahe oberhalb ihres Erstarrungspunktes be-

findet und gerade noch eine nebelförmige Zerstäubung durch Düsen

ermöglicht. Hierdurch wird erreicht, daß die zerstäubte Masse sich

plötzlich bis unter ihren Schmelzpunkt abküh't, erstarrt und sich in

feinsten Kryställchen ausscheidet. Die erhaltene Margarine soll eine

gleichmäßige butterartige Beschaffenheit und gute Streichfähigkeit be-

sitzen und frei von schädlichen Keimen sein, falls das zum Kühlen

benutzte Gas vorher gereinigt wurde. Man kann auch, das beschriebene

Verfahren lediglich zum Vorkühlen benutzen und die Fertigkühlung

durch Stehenlassen der Emulsion in Kühlräumen bewirken. (D. R. P.

289262 vom 6. Juli 1913.) i

Maschine zum Einwickeln von Würfeln aus fettartigem Material,

wie Margarine, Butter, Käse o. dgl. , bei welcher die Würfel auf den

Einwickelungsumschlag gebracht und sodann mit diesem auf einer

Vorschubbahn nacheinander einer Reihe von Bearbeitungsstellen zu-

geführt werden. Fr. Hesser Maschinenfabrik Akt.- Ges. , Cannstatt.

(D. R. P. 289 234 vom 13. Juni 1913.) i

Herstellung von haltbaren Milchsuppenpulvern durch Vermischen

von Magermilchpulver mit ausgetrockneten Mühlenfabrikaten, wie

Grieß, Re smehl , Maisstärke. Sago u. dergl. Karl Fr. Töllner, Bremen.

Um zu verhindern, daß die in der Trockenmilch zurückbleibenden

Spuren von Butterfett mit der Zeit ranzig werden und dann die Eiweiß-

stoffe, in welche sie eingebettet sind, zersetzen, verflüssigt man den

Rest des Butter'ettes in dem Magermilchpulver durch Erwärmen und

aufsaugen. Das Milchpulver befindet sich dann nach dem Erkalten in

läßt die austretende Flüssigkeit von aufnahmefähigen Mühlenprodukten

einem völlig fettfreien Zustand in der Mischung. Man vermischt zu

dem Zwecke das Magermilchpulver mit Grieß, Reismehl, Maisstärke, Sago

o . dgl., erwärmt das Gemisch einige Zeit auf eine den Schmelzpunkt des

Milchfettes übersteigende Temperatur und kühlt dann langsam ab. Die

Mühlenfabrikate (Grieß usw.) werden zunächst so lange gedörrt, bis

sie völlig wasserfrei sind, sodann erhitzt man sie auf 60-70° C. und

vermischt sie innig mit der aus der Magermilch hergestellten Trocken-

milch. Das Gemisch wird etwa 1 Std. auf einer Temperatur von

50° C. erhalten und schließlich langsam abgekühlt. Auf 100 T. Trocken-

milch verwendet man etwa 40 T. Grieß o . dgl. Das so gewonnene

Gemisch soll selbst nach 12 monatiger Aufbewahrung keinen ranzigen

Geschmack oder Geruch aufweisen und ohne weiteres zur Bereitung von

Milchsuppen gebraucht werden können . (D.R. P. 289 294 v.11 . März 1913.) i

Wassergehalt der Trocken- und Melassen -Trockenschnitzel.

Bosse. Redner bespricht die ganz unbegreifliche , weil wegen der

Hygroskopizität völlig nutzlose Forderung eines höchsten Wassergehaltes

von nur 10 % seitens der »Bezugsvereinigung , die zu vielerlei un-

angenehmen Differenzen und Verlegenheiten geführt hat. (D. Zuckerind.

1916, Bd. 41 , S. 26.)

Wie verlautet, ist die Kampagne zu Ende gegangen, ohne daß die in dieser

Hinsicht unternommenen Schritte Erledigung fanden. Über andere, sehr merk-

würdige Maßnahmen der „Bezugsvereinigung“ s. den ausführlichen Bericht

Köhlers (ebd. 27) ; vieles darin angeführte wird dem Fernstehenden völlig un-

glaublich erscheinen. 2

Gefahr für die Haltbarkeit des Melassemischfutters. Brukner.

Auf Klagen wegen Lieferung von Torfmull mit 51 % Wasser hat

der >> Torfstreuverband geantwortet, selbst bei 60-65 % Wasser sei

Torfmull noch von mittlerer Art und Güte, und dieser Wassergehalt

schade auch gar nicht, denn nur, wenn man trockenen Torf mit ver-

dünnter Melasse vermengt, verdirbt das Futter. < (D. Zuckerind. 1916,

Bd. 41 , S. 18.)

Es ist sehr bedauerlich, daß derlei, der Gesamtheit zum großen Schaden

gereichende Willkürlichkeiten vorkommen, und nicht, oder erst nach Monaten

zu beheben sind; sie sind es hauptsächlich, die die große „ Verärgerung“ weiter

Kreise hervorrufen, namentlich landwirtschaftlicher, deren Folgen ganz außer-

ordentlich zu beklagen sind. Eine Behauptung wie die, daß der übermäßige

Wassergehalt des Mischfutters nur schädlich sei, wenn er aus der Melasse, nicht

aber, wenn er aus dem Torſmull herrühre, dürfte eine vom Staate eingesetzte

Behörde richtiger Weise wohl überhaupt nicht vorbringen! (Vergl. Chem.-Zig.

) Chem.-Ztg. 1915, S. 216; Repert., S. 141. 1916, S. 41)
2
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8. Bakteriologie.

Bereitung des Dieudonné- Agars mit Hilfe eines Blutalkali-

Trockenpulvers. O. Lentz. Drei Sorten solcher Pulver, auch das

noch verhältnismäßig beste von BRAM, versagten. Man muß von dem

Blutalkaligemisch und dem neutralen Agar getrennt Trockenpulver her-

stellen und diese erst im Augenblick des Bedarfs durch Mischung zu

Platten verarbeiten. So hergestellte Platten sind im Gegensatze zu den

auf gewöhnliche Weise hergestellten sofort gebrauchsfertig und erhalten.

ihre elektive Wirkung 8-10 Tage lang. (D. med. Wochenschr. 1915,

Bd. 41 , S. 425.) sp

Prüfung der Bakteriennährböden in Konservenbüchsen nach

Uhlenhuth und Messerschmidt. A. Hirschbruch und L. Levy.

Verf. fanden die von der AKTIENGESELLSCHAFT UNGEMACH hergestellten

Nährböden durchaus vollwertig und empfehlenswert. (D. med.

Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S. 552.) sp

Behälter zum Aufbewahren und Transportieren von Bakterien-

G. H. Earp - Thomas , Glen Ridge , New Jersey. (V. St.

Amer. Pat. 1137388 vom 27. April 1915, angem. 31. August 1914.) ks

Über die Beweglichkeit der den ultravioletten Strahlen aus-

gesetzten Bakterien. F. Porcelli -Titone. Das Bewegungsvermögen

geht viel später verloren als die Vermehrungsfähigkeit, die demnach

durch die Strahlen in spezifischer Weise geschädigt wird. (Zentralbl.

Bakteriol. 1915, [I] , Bd . 76, S. 54.) sp

Der

Quantitative Untersuchungen über den Indol- und Tryptophan-

umsatz der Bakterien. E. Herzfeld und R. Klinger. Die Prüfung

auf Indol genügt nicht, um festzustellen, ob eine Umsetzung von

Tryptophan stattfindet, da sie auch bei den Zwischenprodukten, von

denen außer Indolpropionsäure noch Indolessigsäure und Indolcarbon-

säure in Betracht kommen, stehen bleiben kann. Es wurden deshalb

die Änderungen im Tryptophan- und Indolgehalt der Kulturen nach

von HERZFELD früher angegebenen Verfahren verfolgt. In der Tat fand

sich Abnahme von Tryptophan in dessen reinen Lösungen nicht nur

bei ir dǝlpositiven Bakterien, wie Bact. coli und Vibrio cholerae, sondern

auch bei indolnegativen, wie Typhus- und Paratyphusbazillen.

Tryptophanverbrauch sinkt stark, wenn daneben noch andere Eiweiß-

bausteine zugegen sind, z . B. in peptonhaltigen Nährböden. Gelegentlich

kann in solchen Kulturen sogar eine Vermehrung des Tryptophans ein-

treten, z. B. bei Bact. coli und Proteus, da viele Bakterien es durch

peptolytische Wirkung aus höheren Verbindungen in stärkerem Maße

freimachen, als sie es verbrauchen können . Arten wie Typhus und

Paratyphus bewirkten aber infolge der Geringfügigkeit ihres pepto-

lytischen Vermögens stets eine Abnahme. Diese und auch die Diphterie-

bazillen können im Gegensatze zu den eigentlichen Indolbildnern, aber

auch zu vielen indolnegativen, freies Indol verbrauchen . (Zentralbl.

Bakteriol. 1915, [ I ] , Bd . 76, S. 1.) sp

Der Einfluß von Bakterien auf die Entwicklung von Geweben

in vitro. H. F. Smith. Die künstliche Züchtung von Gewebsstücken

gibt zugleich Gelegenheit zur Erweiterung der bakteriologischen Methoden.

Versuche mit Typhus- und echten Colibazillen, Mikrokokkus aureus,

Bac. prodigiosus, Diphtherie- und Pseudodiphtheriebazillen für sich und

Desinfektion.

in Gegenwart von Vaccinen zeigten, daß einerseits neue wertvolle Merk-

male zur Charakterisierung der Arten, besonders zur Differenzierung

von saprophytischen und pathogenen, gewonnen werden, daß sich ander-

seits hier auch ein besonders geeigneter Weg bietet, die Art der

Wirkung von pathogenen Arten zu erforschen . (Zentralbl. Bakteriol.

1915, [I] , Bd. 76 , S. 12.) sp

Zur Entwicklungsgeschichte und Biologie der Pycniden, sowie

der Schlingenmycelien und Hyphenknäuel. Studien an einem häufigen

Brauerei- Saprophyten. H. Schnegg. (Zentralbl. Bakteriol. 1915, [II] ,

Bd. 43, S. 326.) sp

Chronologische Zusammenstellung der Arbeiten über Saccharo-

myces apiculatus von 1870 bis 1912. Mit kurzen Referaten ihres Inhalts

und einigen kritischen Bemerkungen. Alb. Klöcker. (Zentralbl . Bakteriol.

1915, [II], Bd. 43, S. 369.) sp

Zur Variation des Choleravirus. P. G. Olsson. (Zentralbl .

Bakteriol. 1915, [ I ] , Bd. 76, S. 23.) sp

Bemerkungen über Antiseptika. B. T. Brooks. Verf. er-

innert an die Tatsache, daß einige übliche Antiseptika, wie Phenol,

Kresol und Hydrochinon, gewisse Bakterienarten nicht abtöten, sondern

geradezu ein Nährboden für diese sind. In seinem Laboratorium wurde.

die Bildung gut entwickelter Moskitolarven in Sublimatlösung beobachtet;

Schimmelbildung in Kupfersulfatlösung ist ebenfalls nicht selten. (Journ.

Ind. Eng. Chem. 1914, Bd . 6, S. 958-959.)
ks

Ein neuer ,,Normalbehälter" zum Gebrauch bei bakteriologischen

Prüfungen von Desinfektionsmitteln. A. D. St. John. (Journ. Ind.

Eng. Chem. 1914, Bd. 6, S. 940.)
ks

Phobrol, Grotan und Sagrotan. Th. Messerschmidt. Verf.

wendet sich gegen den gleichlautenden Aufsatz von SCHOTTELIUS.¹) (D.

med. Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S. 461.)" sp

Über die Befreiung der Truppen von Kleiderläusen . Der

Eisenbahnzug als Desinfektionszug. A. Glingar. An die Loko-

motive mit Tender wird beiderseits je ein Desinfektionswagen an-

geschlossen , d . h. ein Güterwagen, durch dessen Wand ein an die

Dampfheizkuppelung der Lokomotive anschließbares , im Wagen sich

teilendes Eisenrohr führt. Die Zweigrohre, mit Löchern versehen, ver-

laufen längs des Bodens und vereinigen sich am anderen Ende des

Wagens, wo ein dünnes, mit Ventilverschluß versehenes Rohr zum Ab-

fluß des Kondenswassers nach außen führt. In einiger Entfernung

vom Boden sind Holzgitter eingebaut, die einen Querstreifen in der

Mitte zur Aufschichtung der zu desinfizierenden Gegenstände freilassen .

Eine Tür des Wagens bleibt dauernd verschlossen, Fenster und Ritzen

werden mit Asbest abgedichtet. Die Instruktion sieht vor, daß die

Mannschaften in durch Ofen geheizten Wagen sich auskleiden und

sich, während ihre Kleider, in Mäntel oder Decken verpackt, desinfiziert

werden, mit Schmierseife waschen. In einem Desinfektionswagen können

in 21/2 Std. auf einmal Kleider und Wäsche von 350 Mann desinfiziert

werden. (Wien. med. Wochenschr. 1915, Bd . 65, S. 424.) sp

¹) D. med. Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S. 153.

9. Pharmazie. Pharmazeutische Präparate.")

für sich sind in dieser Richtung wirksam, erheblich mehr aber in

Kombination. (Berl. klin. Wochenschr. 1915, Bd. 52, S. 341.) sp

Über den Wert der Mandelbaumschen Typhusnährböden (Rosol-

säure-Lactose-Blutagar) . Pfeilschmidt. Nach der Häufigkeit posi-

tiver Befunde beurteilt, leisten die MANDELBAUMschen Platten ungefähr

das Gleiche wie die Nährböden nach DRIGALSKI-CONRADI und ENDO.

Übrigens sind jene bei Herstellung mit Tier-, speziell mit Kaninchen-

blut eben so brauchbar als bei Verwendung von Menschenblut. (Zentralbl.

Bakteriol. 1915, [I ] , Bd. 76, S. 88.) sp

Über den Versuch einer Behandlung der Typhusbazillenträger Änderung des Bildes auf der ENDO-Platte. Sowohl Thymol als Kohle

mit Thymol-Kohle. (Ein Beitrag zur Frage der Darmantisepsis und

zur Frage der Resorption von Arzneimitteln bei Darreichung von Tier-

kohle.) A. Géronne und W. Lenz. - Die Versuche gingen von

der Absicht aus, die Kohle einmal als Transportmittel für das Desinfiziens

zu benutzen , zum anderen , durch sie eine zu rasche Resorption des

Mittels zu verhüten. Bei drei hartnäckig Bazillen ausscheidenden Rekon-

valeszenten wurden täglich 3 g Kohle und 3 g Thymol in Einzeldosen

von je 1 g angewendet, und zwar die Kohle Std. vor, das Thymol

1/2 Std. nach den Mahlzeiten. Während der 8-14 Tage dauernden

Behandlung wurde bei dieser Dosierung weder in diesen noch in

zahlreichen anderen Versuchen eine nennenswerte Belästigung des

Magens beobachtet. Bei allen dreien waren nach der erwähnten Zeit

die Ausscheidungen dauernd frei von Typhusbazillen. Als Kohle war

die trockene, fein pulverisierte, reinste Tierkohle von MERCK benutzt

worden, besser noch dürfte vielleicht die von WIECHOWSKI hergestellte

sein; weniger empfehlenwert sind die Eucarbontabletten , welche die

Verf. als mildes und sicher wirkendes Abführmittel schätzen , die aber

nicht genügende Adsorptionskraft haben. In allen Versuchen zeigte

die bakteriologische Untersuchung der Fäces eine sehr wesentliche.

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 5.

Die Brauchbarkeit des Kongonährbodens zur bakteriologischen

Typhusdiagnose. K. E. F. Schmitz. Der von LIEBERMANN und

ACÉL¹) angegebene Nährboden ist dem von CONRADI - DRIGALSKI er-

heblich überlegen, doch kommen auch Fälle vor , in denen der letzte

positive Ergebnisse liefert, der erste nicht. (D. med. Wochenschr. 1915,

Bd. 41 , S. 426.) sp

Über die Wassermannsche Reaktion beim Flecktyphus. C. Delta.

(Zentralbl. Bakteriol. 1915, [ I], Bd. 76, S. 50.) .

¹) D. med. Wochenschr. 1914, Bd . 40, S. 2093.

·
sp
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Eine Modifikation des Typhusimpfstoffes. K. Kisskalt. Der

Impfstoff ist um so weniger wirksam , bei je höherer Temperatur die

Abtötung der Typhusbazillen erfolgte. Es zeigte sich nun, daß zur Ab-

tötung die Aufschwemmung in 0,5 %iger Carbollösung genügt ; sie er-

folgte hier bei Zimmertemperatur in 1-3 Tagen , während sie bei

37 ° C. nie länger als 24 Std. erforderte. Es ist aber peinlich sauberes

Arbeiten erforderlich, da in so verdünnter Carbollösung manche Kokken

nicht nur nicht abgetötet werden, sondern sich sogar vermehren.

(D. med. Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S. 393.) sp

Tannoform bei Typhus und septischer Enteritis. H. Krüger.

(Therapie d. Gegenw. 1915, Bd. 17, S. 159.) sp

Über Teerbehandlung des chronischen Ekzems. B. Chajes.

(D. med. Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S. 462.) sp

Über die Wirkung des künstlichen Camphers.¹) C. Lutz.

Präparate von TEICHGRÄBER, RIEDEL und dem DEUTSCHEN APOTHEKER-

VEREIN zeigten bei subcutaner Anwendung keinerlei schädliche Neben-

wirkungen und scheinen auf Grund der Prüfung der Herzfunktion

wohl imstande , den natürlichen Campher zu ersetzen. (D. med.

Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S. 322.)

-

sp

Zur Behandlung der Pyocyaneus-Eiterung. Zugleich ein Beitrag

zur Therapie mit ultravioletten Strahlen. A. E. Stein. Die Strahlen

in Form der » künstlichen Höhensonne« beseitigten eine schwere Pyo-

cyaneus- Infektion sehr prompt. Wesentlich ist, daß die Strahlen an alle

infizierten Teile gelangen. (Berl . klin.Wochenschr.1915, Bd . 52 , S. 433.) sp

Experimentelles zur Wirkung des Benzols. W. Neumann.

(D. med. Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S. 394.)

Zur Verwendung der Eisen - Elarson -Tabletten.

(Therapie d. Gegenw. 1915, Bd. 17, S. 138.)

Magnesiumsulfat bei Tetanus.

Wochenschr. 1915, Bd. 52, S. 261.)

sp

S. I. Meltzer.

G. Brühl.

sp

(Berl. klin.

sp

Über äußerliche Behandlung mit anhaltend desodorierend und

desinfizierend wirkenden Pulvern. J. Ruhemann. Verf. erprobte

das von den CHEMISCHEN WERKEN VORM. DR. HEINRICH BYK in

Oranienburg hergestellte „Leukozon “, ein Gemisch von gleichen Teilen

Calciumperborat und Talkum. Es eignet sich u. a. zur Verwertung bei

putriden Affektionen, Gasphlegmonen, brandigen Zuständen, für Dauer-

verbände, vielleicht auch als Prophylacticum gegen Tetanus statt der

von anderer Seite empfohlenen Dauerberieselung mit Wasserstoffsuper-

oxyd. Für Behandlung von Fisteln ist es besonders angezeigt. Natürlich

kann diese Dauerbehandlung auch mit einer schnellen Wundreinigung

mittels Wasserstoffsuperoxyds kombiniert werden. (D. med. Wochenschr.

1915, Bd. 41 , S. 461.) sp

Darstellung von Aminosäureestern. Dr. Richard Wolffen-

stein , Berlin. Man kondensiert Monohalogenessigsäuretrichlortertiär-

butylester mit sekundären aliphatischen Aminen. Die so erhaltenen

Aminosäureester des Acetonchloroforms verbinden sich mit Säuren zu

in Wasser leicht löslichen Salzen, die stark hypnotisch wirken. (D. R. P.

289426 vom 21. September 1913.) r

DasWesen der Narkose. I. Traube. (Berl . klin. Wochenschr. 1915,

Bd. 52, S. 350.) sp

Darstellung von Diketopyrrolidinderivaten. Chemische Fabrik

auf Actien (vorm. E. Schering ) , Berlin. - Man
OC CHR₂

reduziert Diketopyrrolidine der allgemeinen Formel :
OC 1 CHRI

worin R und R₁ beliebige Radikale und R₂ ein Säure-

radikal bedeuten, mit Zink und Essigsäure und gelangt NR

unter Eintritt von 2 bezw. 4 H zu therapeutisch wertvollen Ver-

bindungen. (D. R. P. 289247 vom 23. August 1914.)

-

r

beide dem Neosalvarsan nicht nennenswert überlegen. Nebenwirkungen,

wie Temperatursteigerungen u . a. , sind nicht ganz zu vermeiden , auch

scheint das Salvarsannatrium nicht selten Exantheme , die aber aller-

meist leicht verlaufen , zu verursachen. (Berl. klin. Wochenschr. 1915,

Bd. 52, S. 400.) sp

Herstellung von mercurierten Chinolinderivaten. Chemische

Fabrik von Heyden Akt. - Ges. , Radebeul . Man erwärmt Chinolin-

sulfosäuren, Chinolincarbonsäuren , Oxychinoline, Oxychinolinsulfo-

säuren, Oxychinolincarbonsäuren oder ähnliche, eine oder mehr saure,

salzbildende Gruppen enthaltende Derivate des Chinolins in Form ihrer

Quecksilbersalze oder im Gemisch mit Quecksilbersalze bildenden

Quecksilberverbindungen solange, bis die entstandenen Chinolin-

Quecksilberverbindungen alkalilöslich geworden sind. (D. R. P. 289 246

vom 13. Juni 1913.)
ľ

Der Pflanzenkrebserreger (B. tumefaciens) als Erreger mensch-

licher Krankheiten. U. Friedemann, Bendix , Hassel und W.

Magnus. (Ztschr. Hyg. 1915, Bd. 80, S. 114.) sp

Über die chemotherapeutische Behandlung der kruppösen

Pneumonie mit Optochin. A. Simon. Erfahrungen in einem

Kriegsgefangenen - Lazarett unter Bedingungen , die für die Beurteilung

des therapeutischen Wertes besonders günstig waren, führten zu dem

Schlusse, daß das Optochin, frühzeitig gegeben, den Verlauf der Krank-

heit sehr günstig beeinflußt. Die Sterblichkeit wurde wesentlich herab-

gesetzt , in einem großen Teile der Fälle die Krankheit kupiert oder

die Krisis ungewöhnlich früh herbeigeführt; in anderen Fällen war

deutliche Abkürzung der Fieberdauer und des gesamten Krankheits-

prozesses festzustellen. Dagegen konnte , im Gegensatze zu den An-

gaben von AUFRECHT, ¹) eine spezifische Einwirkung des Chinins auf

die Erkrankung nicht festgestellt werden. (D. med. Wochenschr. 1915,

Bd. 41 , S. 643.) sp

Über die spezifische Behandlung der Pneumonie mit Optochin.

G. Rosenow. (Berl . klin. Wochenschr. 1915, Bd. 52, S. 393.) sp

Über Optochinbehandlung der Pneumonie. A. Peiper. (Berl.

klin. Wochenschr. 1915, Bd. 52, S. 396.) sp

Über die Wirkung von Aurocantan und strahlender Energie

auf den tuberkulös erkrankten Organismus. G. Spieß und A. Feldt.

Unter Aurocantan ist Goldcantharidinkombination zu verstehen.

Gold ist, wie alle Metalle, ein Sauerstoffüberträger. Die biochemische

Wirkung des Lichtes besteht vornehmlich in der Aktivierung von

Sauerstoff. Bestrahlung des Körpers tewirkt Pigmentierung, die ein

Oxydationsprozeß ist. Sie wird durch Zufuhr von Aurocantan be-

schleunigt. Die Wirkung der strahlenden Energie und des Aurocantans

auf den tuberkulös erkrankten Organismus besteht auch in einer Steige-

rung der Oxydationsvorgänge und ist bei kombinierter Anwendung

beider Heilfaktoren am intensivsten. Die einschmelzende Wirkung auf

krankes Gewebe beruht auf gesteigertem oxydativem Abbau der Eiweiß ,

Kohlehydrat- und Fettkörper sowie ihrer Bausteine im kranken Gewebe.

Die stoffwechselanregende Wirkung kommt durch oxydative Zerstörung

der Krankheitsprodukte und durch Erhöhung der normalen Oxydations-

Reduktions -Vorgänge zustande.. Die Goldkatalyse kann in vitro wie

in vivo durch Quecksilber beschleunigt werden. Die biochemische

Wirkung auch der übrigen kurzwelligen Strahlen des elektromagne-

tischen Spektrums, der Röntgen- und Radiumstrahlen, ist vorwiegend

oxydativ-spaltend. Die pharmakologische Wirkung aller Metalle beruht

in erster Linie auf katalytischer Sauerstoffübertragung. Selbst die spezi-

fische Giftwirkung, sowohl auf Mikroben als auf den Tierkörper, ist

zu einem Teile durch ihr verschiedenes Oxydationspotential bedingt.

(Berl. klin. Wochenschr. 1915, Bd. 52, S. 365.) sp

-
Vernisanum purum als Antiseptikum und zur Wundbehandlung. Die Bekämpfung der Läuseplage.2) II. K. Kisskalt und A. Fried-

G. M. Kremer und W. Niessen.
mann.

Es handelt sich um eine Ver- Schweflige Säure ist nicht zu empfehlen, weil sie, wie alle

bindung von Jod, Phenol und Campher, die unverdünnt auf die Haut Säuren, Wolle, die bekanntlich ein alkalisches Eiweißprodukt sei (!),

aufgebracht werden kann und, falls diese unverletzt ist, nach einiger angreife, aber auch weniger wirksam sei als Schwefelkohlenstoff. Leucht-

Zeit nur ein leichtes, nicht unangenehm empfundenes Brennen ver-
gas ist ohne Wirkung, 5 % ige Kresolseifenlösung entfaltet auf die Nissen

ursacht, dem bald ein Gefühl der Anästhesie (sic !) folgt. Es löst Fette
in 1/2 Std. noch keine solche. Seide bietet wohl nur in dichtem Ge-

und wirkt daher im Notfalle auch ohne vorherige Reinigung von Haut
webe Schutz, nicht als Trikot. Insektenpulver schädigt die Läuse nicht.

und Wunden genügend desinfizierend. Ferner wirkt es juckstillend 5%ige Naphthalinvaseline wird, wenn dick aufgetragen, gelobt, während

und anästhesierend, resorbiert auch entzündliche Ausschwitzungen. Ver-
Solveolvaseline wenig wirksam befunden wurde. Die Dichlorbenzole 3)

nickelte Instrumente greift es nur an den Stellen an , wo das Nickel
und ähnliche Mittel müßten erst als für die Menschen unschädlich er-

fehlt, aber auch hier nicht in der zur Desinfektion erforderlichen Zeit.
wiesen werden. (D. med. Wochenschr. 1915, Bd . 41 , S. 397.) sp

Wäsche schädigt es nicht. Auch bei Wunden , Fisteln , Abszeßhöhlen

ist es verwendbar. Nie wurde eine Schädigung der inneren Organe

nach der Anwendung beobachtet. Das Mittel ist erhältlich durch

Dr. WERNER NIESSEN, Köln, Pantaleonstraße 31. (D. med. Wochenschr.

1915, Bd. 41 , S. 487.) sp

-
Über Salvarsannatrium. ) C. Gutmann. Das neue Präparat

scheint dem Altsalvarsan an Wirksamkeit gleichzukommen , doch sind.

Zur Bekämpfung der Läuseplage. F. Rabe. Als bestes Mittel

gegen dieses und anderes Ungeziefer wird schwarzer Pfeffer empfohlen .

Man soll ihn nicht auf die Haut, sondern in Wäsche und Kleider

streuen. (D. med. Wochenschir. 1915, Bd. 41 , S. 347.) sp

Die Bekämpfung der Läuseplage im Felde. O. Meltzer. (D.

med. Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S. 532.) sp

1) Chem .-Ztg. Repert. 1915, S. 453. 3) Chem .-Ztg. Repert. 1915, S. 322

¹) Chem.-Ztg. Repert. 1915, S. 259, 470. 2) Ebenda 1915, S. 470. 2) Naturwissenschaftliche Umschau 1915, S. 15 ,
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10. Hygiene. Unfallverhütung.

Über den Arsengehalt moderner Tapeten und seine Beurteilung

vom hygienischen Standpunkt. A. F. Schulz. Infolge mehrerer

Berichte von Tageszeitungen über angebliche Arsenvergiftungen durch

Tapeten wurden über 300 Proben von Papiertapeten, in überwiegender

Mehrzahl von Händlern verschiedener Landesteile , sonst aus Privat-

besitz, beschafft, in verschiedensten Preislagen, hergestellt zumeist wohl

in den Jahren 1906-1912 , untersucht. Für derartige Reihenunter-

suchungen wurde ein colorimetrisches Verfahren, auf der Sublimatprobe

beruhend, brauchbar befunden. In 80 % der Proben fand sich Arsen,

aber stets nur in ganz kleinen Mengen, die als eine bei den üblichen

technischen Herstellungsverfahren nicht vermeidbare Verunreinigung

der verwendeten Farben usw. anzusehen sind und die zu gesundheit-

lichen Bedenken keinen Anlaß geben. Die in letzter Zeit in der Literatur

beschriebenen Fälle angeblicher Vergiftungen durch Tapeten sind so

wenig aufgeklärt , daß sie nicht als Beweis wirklicher Arsenvergiftung

durch sie angesehen werden können . Aus der Untersuchung einer

Tapete kann man Schlüsse auf Gesundheitsschädlichkeit jedenfalls nur

bei quantitativer Bestimmung des Arsens ziehen. Die Art, wie bei

größerem Gehalte eine Arsenvergiftung zustande kommen kann , muß

noch als unaufgeklärt gelten ; Verf. glaubt , daß dabei ausschließlich

der arsenhaltige Staub der Zimmerluft in Betracht kommen kann.

(Arb. a. d. Kaiserl. Ges.-Amt 1915, Bd. 48, S. 303.) sp

www

Physikalisch -chemische Bestimmungen über die Entstehung

und Vermeidung des Leichenwachses auf Friedhöfen. Das Prinzip

der künstlichen Sargventilation . W. Müller. Bei Ausgrabung

von gegen 6000 Leichen auf dem Friedhof Hohe Promenade in Zürich

fand man rund 10 % in Adipocire verwandelt. Der Boden ist dort

großenteils Ton mit Inspersionen feinsten Sandes, für Wasser und Luft

äußerst wenig durchlässig. Die Särge zeigten sich vielfach zu 2/3 mit

Wasser gefüllt. Am unteren Ende mit Wasser gefüllte Särge bargen

meist Adipocireleichen, enthielten aber auch skelettierte, so daß bezüglich

der Verteilung jener auf trockene und feuchte Gräber kein allgemein

gültiges Gesetz aufgestellt werden kann. Begünstigend auf die Leichen-

wachsbildung wirkte neben der Bodenbeschaffenheit das Sargmaterial,

Tannenholz , das überaus große Quellfähigkeit zeigte und durch die

Quellung den Wasser- und Gasaustausch weiter behinderte. Andere

Umstände , die zur Bildung des Leichenwachses disponieren , sind

Massengräber und vor allem ein mehrfacher Begräbnisturnus bei

einem an und für sich dazu neigenden Friedhof. Die große Be-

deutung des Sauerstoffs für die Verwesung der Leichen zeigen durch

K. EGLI ausgeführte Analysen der Luft aus den Särgen. Neben den

aus den Beobachtungen sich ergebenden Anforderungen an den Boden.

des Friedhofs (am besten sandiges und wurzelreiches Milieu) muß unter

allen Umständen genügende Sauerstoffzufuhr in das Sarginnere und

äquivalente Abfuhr der Zersetzungsgase aus dem Sarge gewährleistet

werden. Hierfür wird die Einführung eines Sargventils empfohlen. Es

wird eine, am besten aus Eisen bestehende Röhre, im Caliber durch-

schnittlich 3 cm haltend, unmittelbar im Anschluß an die Bestattung

in den Sarg so eingepflanzt, daß das obere Ende etwas über die Höhe

des Friedhofbodens herausragt und dort halbkreisförmig nach unten

umgebogen wird , um das Eindringen von Wasser in den Sarg zu

verhindern. Um übelriechende Gase zu absorbieren , kann am oberen

Ende noch ein geeignetes Material (Holzkohle od. dergl . ) angebracht

werden. (Arch. Hyg. 1915, Bd. 83, S. 285.) sp

Laboratoriumsinfektionen mit Typhusbazillen. K. Kisskalt.

(Ztschr. Hyg. 1915, Bd. 80, S. 145.) sp

Hat der künstliche Radiergummi hygienische Nachteile gegen-

über dem Naturgummi? H. Hermes. Die Bröckligkeit des Kunst-

gummis ist so groß, daß Stücke mit dem Fingernagel abgebrochen,

auch leicht abgebissen werden können. Bei der Kleinheit und Weichheit

dieser Bröckelchen dürften sie aber, selbst wenn sie in den Verdauungs-

kanal gelangen, kaum imstande sein , mechanische Insulte des Darmes

zu bewirken. Vergiftungsgefahr durch den bei der Herstellung benutzten

Chlorschwefel liegt nicht vor, da er offenbar nur in fester organischer

Bindung noch in dem Produkt anwesend ist. Bei 4-tägiger Berührung

der gepulverten Masse mit Wasser bei 37 ° C. war keine Bildung von

Salzsäure nachzuweisen ; auch zeigten Kaninchen, denen beträchtliche

Mengen des Pulvers mit der Nahrung beigebracht waren, keinerlei

krankhafte Erscheinungen. Der beim Radieren entstehende Staub ist

zwar reich an scharfkantigen Mineralbestandteilen, fällt aber infolge

seiner Schwere leicht zu Boden, so daß nicht anzunehmen ist, daß er

jemals in die Lungen gelangt. Es liegt nach alledem vom hygienischen

Standpunkte kein Anlaß vor, den Gebrauch des Kunstgummis in

Schulen zu verbieten. (Ztschr. Hyg. 1915, Bd . 80, S. 29.) sp

Über die Messung der Tagesbeleuchtung von Schulplätzen.

L. Weber. Eine Entgegnung an FRANZ.¹) (Ztschr. Hygiene 1915,

Bd. 79, S. 525. ) sp

Einiges über den Wert von Rauchgasuntersuchungen . Winkel-

mann. (Berg- u. hüttenmänn. Rundsch. 1915, Bd. 11 , S. 57.) u

Dochtverschluß für Benzin - Grubenlampen. Josef Kleine ,

Dortmund. (D. R. P. 288712 vom 20. April 1915.) i

Elektrische Grubenlampe mit zwecks Einschaltung oder, Aus-

schaltung drehbarem Oberteil. Hubert Joris , Loncin in Belgien.

(D. R. P. 288664 vom 24. Dezember 1912.)
i

Anlage zum Einlagern und Abzapfen feuergefährlicher Flüssig-

keiten , insbesondere Benzin , unter Verwendung einer schweren

neutralen Flüssigkeit. Breitschuh & Vorbrodt, Bern i. d . Schweiz. -

Ein unterirdischer Behälter // nimmt das Benzin und ein zweiter unter-

irdischer Behälter I die neutrale Flüssigkeit auf. Beide Behälter sind

durch eine Umlaufleitung c, c²

mit eingeschalteter Pumpe d

miteinander verbunden, so daß

mittels der Pumpe die neutrale

Flüssigkeit aus ihrem Behälter

in den Benzinbehälter und

dadurch das Benzin zur Zapf-

stelle gedrückt werden kann.

Der Behälter I für die neu-

trale Flüssigkeit liegt tiefer

als der Benzinbehälter II, und

beide sind durch eine zweite,

abschließbare Umlaufleitung o

miteinander verbunden, wel-

che in geöffnetem Zustande

als Heberleitung wirken kann.

Infolgedessen wird infolge

Zurückfließens von neutraler

Flüssigkeit aus dem Benzin-

behälter II in den tiefer

liegenden Behälter für neu-

R

Q

trale Flüssigkeit Benzin aus

einem Transportgefäß in den

Benzinbehälter II nachge-

saugt. In die gleichzeitig als

Einfülleitung dienende Zapf-

leitung e des Benzinbehälters

II ist ein Schwimmerventil p

eingeschaltet , welches die

Leitung e offenhält, solange Benzin eingesaugt wird , sich aber selbst-

tätig schließt, sobald das Benzin in der Ventilkammer unter ein be-

stimmtes Niveau sinkt, so daß niemals Luft in den Benzinbehälter nach-

gesaugt werden kann. (D. R. P. 288583 vom 30. Juli 1913.) i

Schwimmkörper zur Verhinderung des Überlaufens von Flüssig-

keit beim Füllen von Unrat-Abfuhrwagen durch eine Luftpumpe.

Adolf Saurer Maschinenfabrik, Arbon i . d. Schweiz. (D. R. P. 289 333

vom 20. September 1913.) i

Encephalopalia saturnina (Gehirnleiden durch Bleivergiftung) .

Holtzmann. Auf Grund einer genauen Literaturübersicht und einer

größeren Zahl von Krankengeschichten legt Verf. dar, daß sich durch

experimentelle Bleivergiftung bei Tieren schwere Veränderungen des

Gehirns und seiner Blutgefäße hervorrufen lassen, und daß solche

Leiden auch bei bleivergifteten Menschen auftreten können; doch sind.

solche Fälle beim Menschen außerordentlich selten. In Baden konnte

in den letzten zehn Jahren nach Verf. kein sicherer Fall dieser Art

nachgewiesen werden. Die meisten als Bleigehirnleiden angesprochenen

Fälle sind bekannte Geisteskrankheiten, die durchaus nicht durch das

Blei hervorgerufen sein müssen. Es ist möglich, daß die Bleivergiftung

das Auftreten einzelner Gehirnleiden und Geisteskrankheiten (z. B. Fall-

sucht) fördert. (Zentralbl. Gew.- Hyg. 1915, S. 3-12.) he

Der derzeitige Stand der Frage der chronischen Phosphor-

vergiftung in Italien. C. Vallardi. Verf. hat von den etwa 7000 in

Italien beschäftigten Zündholzarbeitern 1794, größtenteils Frauen, unter-

sucht und fand 48 mit Phosphornekrose behaftet. Er bespricht die

Theorie und Verhütung der Weißphosphorvergiftung, der das in Italien

am 5. Juli 1915 in Kraft getretene Weißphosphorverbot in diesem

Lande ein Ziel setzt. (Zentralbl. Gewerbehyg. 1915, S. 1-3.)

¹) Ztschr. Hyg. 1914, Bd. 78, S. 95.

he
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-

und

11. Anlagen. Kraft- und Arbeitsmaschinen. Apparate.")

Probestecher zur Ent-

nahme von Salz-

Schlackenmehl-Proben. Al-

fred Amann, Leopoldshall

b. Staßfurt. In das äußere

Rohr a mit dem Längsschlitz

b und dem Handgriff cam

oberen Ende mit der Flügelschraube

d ist das ebenfalls mit Längsschlitz e

und Handgriff f versehene innere

Rohr g (in Abb. 2 besonders darge-

stellt) konzentrisch so eingesetzt, daß

es gedreht werden kann. Das innere

Rohr g ist mit beliebig vielen Quer-

wänden h versehen, durch welche es

in einzelne, übereinanderliegende Ab-

teilungen i, k usw. zerlegt ist. Die

Flügelschraube d greift in die Nut /

des Rohres g ein und stellt dadurch

die notwendige Verbindung beider

Röhren bei ihrer Handhabung her.

(D. R. P. 288 536 v. 24. Juli 1914.) i

Gußschleudervorrichtung mit

senkrecht umlaufendem Rade und

mechanischer Bremse. Eduard

Schmitz, Königswinter a. Rh . (D.R.P.

289088 vom 19. März 1914.) i

Einrichtung zur Entfernung von

Gasen aus Behältern. Siemens

Abb. 1.

-

رأ

โ

୧

Abb. 2.

& Halske Akt. - Ges. , Siemensstadt b. Berlin. Die Einrichtung be-

sitzt einen das Vorvakuum und das zu entleerende Raumgefäß ver-

bindenden Arbeitsraum, in welchem eine höher temperierte Fläche so

zu den Ein- und Austrittsöffnungen des Arbeitsraumes angeordnet ist,

daß ihre thermische Blaswirkung nach der Öffnung zum Vorvakuum

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916 , S. 10.

17

12. Verfahren und Apparate

Ausführung von Auslaugungen aller Art. Georg Hanning,

Hamburg. Eine Schlagstiftmühle 1 ist mit einem Elektromotor 15

direkt gekuppelt, ebenso

eine Zentrifugalpumpe 4.

Unter der Mühle 1 befindet

sich ein Reservoir 2, wel-

ches durch eine Rohrlei-

tung 3 mit der Zentrifugal-

pumpe 4 verbunden ist.

Ein Gefäß 6, welches zur

Aufnahme des Endproduk-

tes (der konz. Lauge) dienen

soll, ist durch eine Leitung

5 mit der Pumpe 4 und

durch eine Leitung 7 mit

der Mühle 1 verbunden.

Die Entleerung der Aus-

laugeflüssigkeit geschieht

durch die Rohrleitung 16.

Eine Rohrleitung 17 dient

dem Ausgleich inneren

Druckes, wenn mit Dampf-

16

15

29 23

22 -24.

heizung gearbeitet wird. Bei öligen Produkten findet noch ein Öl-

abscheider Anwendung. Zur Aufnahme des auszulaugenden Materials

dient ein Gefäß 23, welches durch eine Rohrleitung 12, die mit den

größer ist als ihre Wirkung nach der Öffnung des zu entleerenden

Raumes. Die Abbildung zeigt

eine geeignete Ausführungsform

der Einrichtung. Mit a ist das

zu entleerende Gefäß, mit b ein

kugelförmiges Gefäß bezeichnet,

welches durch das Verbindungs-

rohr c mit dem Raum a in Ver-

bindung steht und durch das

Verbindungsrohr d mit einem

il b

anderen Gefäß, z. B. einem Vorvakuum, verbunden ist, in welches das

geförderte Gas weiter hineinströmt. Die Wandteile e sind höher tempe-

riert als die übrigen Wandteile des Gefäßes b und so angeordnet, daß

ihre Blaswirkung annähernd nach der Richtung der Austrittsöffnung d

gerichtet ist. Es entsteht dann ein Gasstrom in der Pfeilrichtung. Statt

einer Kugelb können auch mehrere hintereinander geschaltet werden,

wodurch sich die Wirkung steigert. Man kann auch zur Erhaltung

des Temperaturunterschiedes die nicht zu erhitzenden Wandflächen

kühlen. Die Kühlung kann durch Kühlrippen begünstigt werden.

(D. R. P. 288989 vom 15. November 1914.)
i

-

Herstellung von beliebig großen Stücken beliebiger Form aus

Wolfram- oder Molybdäncarbid oder aus einer Mischung dieser

Carbide für Werkzeuge und Gebrauchsgegenstände aller Art. Voigt-

länder & Lohmann, Metallfabrikations - Ges. m. b. H., Essen

a. d . Ruhr. Die in bekannter Weise gewonnenen Carbide werden

feinst gepulvert, sodann werden aus ihnen durch Pressen in Formen

aus Kohlenstoff Formstücke hergestellt und diese in einem Ofen bis

dicht an den Schmelzpunkt der Carbide erhitzt, bis ein neuer Krystalli-

sationsprozeß eintritt, der die ganze Masse nach und nach durchdringt.

Hierdurch sollen Metallcarbidkörper von sehr großer mechanischer

Festigkeit und Dichte erhalten werden, welche mehr oder weniger die

Formen behalten , welche die gepulverte Masse durch das Pressen in

den Formen aus Kohlenstoff erhalten hat. (D. R. P. 289066 vom

3. Januar 1914.)
i

zum Mischen und Trennen.*)

Ventilen 13 und 26 versehen ist, mit der Hauptleitung 14 verbunden

ist. Letztere ist mit der Mühle 1 durch das Ventil 9 und die Rohr-

leitung 8 verbunden. Die Gefäße 6 und 23 werden mit einem

Dampfmantel versehen. Die Beheizung des Gefäßes 6 erfolgt z. B.

mittels des Rohres 10, welches mit der Hauptdampfleitung 14 durch

ein Ventil 11 verbunden ist. Das auszulaugende Material wird

möglichst zerkleinert durch eine Öffnung 25 in das Gefäß 23 ein-

geführt. Sodann wird eine gewisse Menge flüssigen Auslaugemittels

zugegeben und mit Dampf erwärmt. Mittels Rührvorrichtung 24 wird

umgerührt. Ist ein dünnflüssiger Brei entstanden, so wird dieser nach

Öffnung des Ventils 29 mittels der Pumpe 4 durch die Rohre 22, 21

und 5 in das Gefäß 6 und hierauf durch die Rohrleitung 7 in die

Mühle 1 geführt , wo er einer Schlagwirkung unterworfen wird und

in das Gefäß 2 unter der Mühle ausläuft. Die Pumpe 4 befördert das

Material von hier aus wieder mittels der Leitung 3 durch das geöffnete

Ventil 27 nach dem Reservoir 6, aus dem es erneut nach der Mühle 1

gelangt. Ist die Mischung in dieser Weise einigemal durch die Schlag-

stiftmühle 1 gegangen, so ist die Auslaugung beendet. Die konzentrierte

Auslaugeflüssigkeit wird durch die Leitung 16 aus dem Gefäß 6 noch

heiß durch Filterpressen gedrückt. Die so erhaltene reine Mutterlauge

wird in Sammelbehälter gegossen , wo sich beim Kaltwerden ein Teil

der Salze auskrystallisiert. (D. R. P. 289026 v. 5. Febr. 1914.) i

Staubluftfilter mit in entsprechende Rücken eingesetzten Borsten-

büscheln oder Büscheln aus spreizenden, gewellten oder schraubenförmig

gewundenen Flachdrähten, wobei die Büschel abwechselnd nach oben

und unten spreizen und dadurch die Entstehung von Zwischenräumen

verhindern. Arno Unger, Crimmitschau.. (D. R. P. 289079 vom

15. Februar 1914.) i

Apparat zur Zerlegung von Flüssigkeitsgemischen in zwei Kom-

ponenten. Dr. Konrad Kubierschky, Eisenach. Der Apparat be-

steht aus drei Kolonnen, die im geschlossenen Kreislauf miteinander

verbunden sind. Die eine Kolonne dient dazu, aus dem Flüssigkeits-

gemisch durch eine geeignete andere Flüssigkeit die eine Komponente

herauszulösen, während in den beiden anderen Kolonnen die aus dem

Löseprozeß erwachsenden beiden Lösungen getrennt fraktioniert destilliert

werden, so daß das Lösungsmittel rein wiedergewonnen wird. (D. R. P.

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 10. 289126 vom 14. Mai 1913.) Y
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Wiedergewinnung von schwefliger Säure. James B. Garner ,

Pittsburgh, und Metal Research Comp. , New York. Erf. hat

festgestellt, daß frisch geglühte Holzkohle , Knochenkohle oder Koks

Gasgemischen, wie sie bei Röstprozessen entstehen, erhebliche Mengen

von schwefliger Säure entziehen. Diese kann alsdann durch Erhitzen

der Kohle im Zustande großer Reinheit erhalten werden, während die

zurückbleibende Kohle sofort zu dem gleichen Zweck wieder geeignet

ist. So vermag Buchsbaumkohle bis zu 30 % ihres Gewichtes an SO2

aufzunehmen, während die Kohle anderer Holzarten weniger, aber nie

unter 10 % Wirksamkeit ergeben hat. Besonders wirksame Kohle wird

erhalten, wenn man sie in einem geschlossenen Ofen bei einem Unter-

druck von 7 bis zu 17 mm Quecksilbersäule eine halbe Stunde lang

auf 100-125 ° C. erhitzt und dann unter Beibehaltung des gleichen

oder eines noch geringeren Druckes erkalten läßt. Die Kohle wird

dann in eine Reihe hintereinander geschalteter Zylinder eingefüllt und

der SO2-haltige Gasstrom hindurchgeleitet, dessen SO₂-Gehalt sozusagen

vollständig zurückgehalten wird. Die Absorptionsgeschwindigkeit kann

durch Erniedrigung der Temperatur in den Zylindern bis zu 20 ° C.

ganz wesentlich gesteigert werden. Nach der Sättigung werden durch.

kurzes Erhitzen der Zylinder auf etwa 130 ° C., die sonst von der

Kohle noch aufgenommenen Gase, zusammen mit etwas SO2 , aus-

getrieben , alsdann gehen bei Steigerung der Temperatur von 130 bis

auf 180° C. 87-98 % der ursprünglich in dem Gasstrom enthaltenen

SO2 in fast reinem Zustand über. Besonders erleichtert wird das Aus-

treiben der SO2, wenn man in den Zylindern einen Unterdruck von

etwa 17 mm Quecksilbersäule erzeugt. (V. St. Amer. 1145579 vom

6. Juli 1915, angem. 3. Dezember 1914.)
su

Herstellung von Kalium- und Aluminiumsalzen, sowie Stickstoff-

verbindungen mit Hilfe von Silicatgesteinen . Samuel Peacock,

Chicago, und International Agricultural Corporation , NewYork.

Nach V. St. Amer. Pat. 1129 505¹) werden aus fein gepulvertem

Orthoklas oder ähnlichen Silicaten mit der genügenden Menge

Kokspulver in einem Reduktionsofen in einer sauerstoffreien Gas-

atmosphäre bei 1200-1400 ° C. Carbide gewonnen. Besteht aber

das Gas aus sauerstoffreiem Stickstoff, so werden an Stelle der

Carbide Nitride oder Gemenge beider gebildet. Bei Steigerung der

Temperatur auf 1400-1600 ° C. entstehen beträchtliche Mengen von

Carbo-Nitriden. Die völlige Zersetzung der Silicate wird wesentlich er-

leichtert , wenn der Prozeß bei schwachem Unterdruck durchgeführt

und die Temperatur gegen Ende noch weiter erhöht wird. Neben

obigen Umsetzungen tritt auch die Bildung von mehr oder weniger

Siliciumcarbiden ein. Durch Erhitzen des Reaktionsrückstandes in über-

schüssiger Luft werden die Kalium- und Aluminiumverbindungen in

K.COз und Al2O3 übergeführt. Wenn aber der Gehalt an Nitriden

und Carbonitriden genügend groß ist, so ist es vorteilhafter , die Zer-

setzung in einem Autoklaven durch überhitzten Wasserdampf und bei

einem Überdruck von mindestens 5 at vorzunehmen , wodurch der

Stickstoffgehalt als Ammoniak gewonnen werden kann.

3

AlN₂ + 3H,O= Al₂O +2NH3 2K,N + 3H,O - 3K,O +2NH

u. K₂ČN₂+ 3H₂O=K,CO¸÷2NH ALCN +9H,O= AI,O, + 3CO₂ + 6NH3

Die vorhandenen Carbide werden in diesem Falle unter Entbindung

von Kohlenwasserstoffen zersetzt. (V. St. Amer. Pat. 1129721 vom

23. Februar 1915, angem. 14. August 1913.)

-

su

Gewinnung von Phosphor aus Phosphatgesteinen . Samuel

Peacock, Chicago, und International Agricultural Corporation ,

NewYork. Feingemahlenes Phosphatgestein, z. B. Tricalciumphosphat

Ca3 P2O8, wird mit einer genügenden Menge Kokspulver o. dergl. ge-

mischt und in einer sauerstoffreien Atmosphäre, in einem gasdichten

Ofen, auf etwa 900 ° C. erhitzt. Hierbei wird flüchtiges Phosphorcarbid

PC und freier Phosphor gebildet. Wenn man aber den Prozeß in

luftfreiem Stickstoff durchführt, so entstehen neben freiem Phosphor

und etwas P2 C5 das Nitrid P3 N½ und das Carbonitrid P₂ C5 N10. Nach

Ansicht der Erf. bildet sich der freie Phosphor erst durch Zersetzung

seiner genannten Verbindungen. Überhaupt ist der genaue Vorgang

während des Prozesses noch nicht genügend aufgeklärt. Es ist daher

wohl möglich, daß neben den genannten Verbindungen noch geringe

Mengen anderer Körper entstehen. Die Zersetzung des Phosphatgesteins

wird durch Steigerung der Temperatur auf 1100-1300 ° C. und An-

wendung eines geringen Unterdruckes in dem Apparat wesentlich er-

leichtert und beschleunigt. Die aus dem Ofen austretenden Phosphor-

verbindungen werden, um sie auf Phosphor zu verarbeiten, durch

Rohre aus feuerfestem Ton geleitet, die auf einer Temperatur von

1200-1400° C. erhalten werden. Der gebildete Phosphor wird dann

in üblicher Weise in feste Form gebracht nnd gewonnen. Statt dessen

kann man aber auch den Phosphor durch Zufuhr von Luft zu Pentoxyd

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 15 ¹) Ebenda 1915 , S. 207.

=

verbrennen und somit als solches gewinnen, oder durch Auflösen des

Pentoxydes in Wasser in flüssige Phosphorsäure überführen . Im Falle

die im Ofen gebildeten flüchtigen Verbindungen eine genügende Menge

von Phosphornitrid PN, enthalten, kann man sie auch in einen Auto-

klaven überpumpen und hierin, bei einem Überdruck von mindestens

2 at, mit überhitztem Wasserdampf behandeln. Aldann findet folgender

Vorgang statt: 2 P3N524 H₂O 6 NH,. H₂P4NH3. In ähn-

licher Weise wird auch das vorhandene Carbonitrid P₂ C5 N10 zersetzt :

P2CN1018 HO 2 NH, .H. PO, 8 NH3-5 CO2.+8 Auf diese

Weise wird in beiden Fällen der verbrauchte Stickstoff als Ammoniak

wiedergewonnen. Das Carbid PC, wird gleichzeitig in folgender Weise

zersetzt : P2C + 8 H₂O 2 H3PO4 + 5 CH2. (V. St. Amer. Pat.

1129504 und 1129722 vom 23. Februar 1915, angem. 8. Juli 1912.) su

Herstellung flüchtiger Phosphorverbindungen aus Phosphat-

gesteinen. Samuel Peacock, Philadelphia, und International

Agricultural Corporation , New York. Das Verfahren ist im

wesentlichen dasselbe wie bei den vorstehenden Patenten, nur wird die

Temperatur in dem Zersetzungsofen auf 1500-1600 ° C. gesteigert

und sauerstoffreier Stickstoff durch den Apparat geleitet. Der alsdann

bei der Verwendung von Calciumphosphat eintretende Vorgang ist

folgender: Ca; P₂Os + 11C + 3 N CaзN2 . C3N4 + 2 P + 8 CO,

und der bei der Verwendung von Aluminiumphosphat: Ale (PO4)2 --

11C3 N Al₂ N₂ C3 N + 2 P8 CO. Die Zusammensetzung-

der erhaltenen nicht flüchtigen Metallcarbonitride ist etwa folgende :

Calciumprodukt Aluminiumprodukt

-

Metall

Kohle

Stickstoff

50 %

. 15
35.9

19

31 %

21

48 ""

Diese Produkte lassen sich zur Ammoniakgewinnung verwerten, wenn

man sie im Autoklaven mit heißem Wasser bei einer Temperatur von

200 ° C. behandelt. Alsdann findet folgender Vorgang statt : Al₂N . CзN ↓

9H₂O Al2O33CO2 6NH3. Bei der genannten hohen

Temperatur geht der Phosphor vorwiegend in freiem Zustand . über

und kann dann durch Kondensation unter Wasser gewonnen werden.

Der Gehalt an flüchtigen Phosphorverbindungen wird hierbei in der

in den vorhergehenden Patentschriften beschriebenen Weise zersetzt

und verwertet. (V. St. Amer. Pat. 1129514 vom 23. Februar 1915,

angem. 18. April 1914.) su

Bodenverschluß für Superphosphat -Aufschlußkammern. Dr.

Hermann Hilbert und Chemische Werke Phoniak Akt. - Ges.,

Neuß a. Rh. Der Bodenverschluß b der Kammer a wird durch

d

dicht nebeneinander ge-

legte eiserne Stäbe c ge

bildet, welche auf Quer-

trägern druhen. Vorteil-

haft benutzt man für die

Roststäbe U-Eisen , deren

Schenkel nach unten ge-

richtet sind. Beim Heraus-

ziehen gleiten die Schenkel

auf den Querstäben d, ohne wesentliche Reibung zu erzeugen , auch

wird das Hineinschieben der einzelnen Stäbe erleichtert. (D. R. P.

288981 vom 7. Juni 1913.)
i

Herstellung von Ammoniumnitrat in Körnerform. Frederick

Laren Gallup , Media, Penns., und Du Pont de Nemours Powder

Comp., Wilmington , Delaware. Die Erfindung betrifft eine Ver-

besserung des V. St. Amer. Pat. 448361 ( 1891 ) , erteilt an RUSSELL S.

PENNIMAN, in der Richtung, daß sie die Herstellung des Salzes in jeder

gewünschten Korngröße gestattet. Dies beruht auf der Feststellung, daß

aus einer gesättigten Lösung desselben von relativ hoher Temperatur

sich größere Körner bilden lassen , als dies bei niederer Temperatur

möglich ist. Der PENNIMAN Sche Apparat besteht aus zwei Pfannen,

wovon die höherstehende zum Eindampfen der Ammoniumnitratlösung

und die niedriger stehende zur Herstellung der Körner dient. Wird

die Temperatur der Lösung in der oberen Pfanne auf 135-138 ° C.

gebracht, so lassen sich in der unteren Körner herstellen, von welchen

nur etwa 5 % auf einem 40 Maschen-Normalsieb zurückbleiben und

etwa 25 % so fein sind, daß sie durch ein 100 Maschensieb hindurch-

gehen. Die übrigen 70 % bestehen aus einer handelsüblichen feinen

Körnung. Wird aber die Temperatur in der oberen Pfanne bis auf

150° C. gesteigert, so wird ein viel gröberes Produkt erhalten , von

dem nur etwa 5 % auf einem 10 Maschen - Normalsieb zurückbleiben

und nicht mehr als 5 % durch ein 60 Maschensieb hindurchgehen.

Die Körner besitzen nahezu Kugelgestalt, ähnlich wie grober Sand,

und sind relativ wenig hygroskopisch. (V. St. Amer. Pat. 1131361 vom

9. März 1915, angem. 18. Mai 1912.)
su
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21. Zucker. Stärke. Dextrin.

Über Inversionspolarisation. H. Pellet. Die Einwendungen

WALKERS, betreff der mit Kalk behandelten Rohrsäfte u. dgl . , fand Verf.

nicht berechtigt , jedenfalls nicht hinsichtlich seiner eigenen Verfahren.

Bei diesem Anlasse verweist er nochmals auf die Schwierigkeiten, eine

einheitliche Inversions - Konstante zu ermitteln , und auf die Umstände,

die Differenzen hervorrufen können. (Int. Sug. Journ . 1915, Bd. 17 , S. 558.)

Es ist nicht einzusehen, warum diese Differenzen nicht auf dem nämlichen

Wege der Vereinbarung bestimmter Vorschriften zu beseitigen wären, der schon

in so zahlreichen anderen Fällen zum Ziele führte. 2

Wasserbestimmung in Schnitzeln . Gogela. — Verf. empfiehlt

das Übertreiben des Wassers durch Destillation mit Schwerbenzin,

Benzin, Petroleum (Siedep. über 100 ° C.), das ihm in mehr als 300 Fällen

gute Resultate gab. (Centralbl . Zuckerind. 1915, Bd. 24 , S. 228.)

Beleganalysen fehlen.

-

2

Trocknung von Zuckerrüben. - BOSSE empfiehlt, nur genügend

große Apparate mit rascher Bewegung der womöglich auf nahezu

100 ° C. vorgewärmten Schnitte oder Scheiben zu verwenden, und das

Trockengut gehörig abzukühlen. — CLAASSEN, der im Vorjahre 300000 dz

Rüben trocknete , kann die Vorwärmung keinesfalls befürworten , und

fand die Aufschüttung 60 ° C. warmen Trockengutes bis zu 10 m Höhe

ganz unbedenklich , sofern wirklich gründliche Trocknung erreicht ist ;

ein besonderer Kühlapparat (nebst Staubfänger u. s. f. ) ist also nicht

unbedingt nötig. RHODE trocknete etwa 8000 dz mit gutem Erfolge,

und hatte , trotz schwieriger Umstände , nur 1,62 M Kosten auf 1 dz

Trockengut, oder 41 Pf auf 1 dz Rüben ; als Hauptbedingung guten

Erfolges erwies sich die möglichst gleichmäßige Beschickung des Öfens

mit Schnitten. CLAASSEN , der stets Scheiben trocknete , bestätigt dies

als etwas ganz Selbstverständliches. (D. Zuckerind. 1916, Bd . 41 , S. 25.) 2

Wichtigkeit guter Kontrollapparate für Vakuen. Coxon. (Int.

Sug. Journ. 1915, Bd. 17, S. 554.) 2

Kelvins kombinierter Saft-Vorwärmer und -Vorverdampfer

(Int. Sug. Journ. 1915, Bd. 17 , S. 553.)

--

2

Staneks „ Fraktionierte Saturation". In Melnik verlief, wie

SIMON mitteilt, die Arbeit nach STANEK durchaus günstig, obwohl die

Dicksäfte etwas dunkler waren als sonst. In Wegstädl , wo Kettner

auch durch die Witterung geschädigte Rübe zu verarbeiten hatte , war

(bei 1,8 % gegen 2,6 % Kalk) die Saftreinigung ungenügend, die Sirupe

schäumten, und es wurde weniger Erstprodukt und mehr Melasse ge-

wonnen; wurde aber der Kalkzusatz auf 2,5 % erhöht, so bewährte sich

die Methode gut, auch bei der geschädigten Rübe. (Böhm . Ztschr.

Zuckerind. 1916, Bd. 40, S. 171.)

Wie Kettner hervorhebt, ist eine Arbeit mit ungenügenden Kalkmengen

durchaus nicht empfehlenswert, da alle berechneten Ersparnisse erfahrungsgemäß

durch die unzureichende Saftreinigung und den Mindergewinn an Ersterzeugnis

wieder verloren gehen.
2

-
Saftreinigung mit 1 % Kalk. Hudec. Verf. teilt sein Arbeits-

verfahren mit, das ihm gestattete, mit nur 1 % Kalk stets gute, schöne

und haltbare Rohzucker zu erzeugen . (Böhm. Ztschr. Zuckerind. 1916 ,

Bd. 40, S. 189.)
i

Kraftverbrauch der Zentrifugen bei direktem Motorantrieb.

Delvenne. Verf. kann die Einwände FEL. LANGENS nicht gutheißen,

und glaubt, daß er die Vorzüge des Gleichstrom-Antriebes nicht über-,

sondern eher noch unterschätzend dargestellt habe. (Centralbl. Zucker-

ind. 1915, Bd. 24, S. 271.) 2

--

Reinigung der Zuckerfabriks - Abwässer mit Kolloidton . Roh-

land. Wiederholung schon bekannter Angaben. (Ztschr. Zucker-

ind. 1916, Bd. 40, S. 191.) 2

Ergebnisse der Zuckersteuer in Österreich - Ungarn seit 1860.

Pokorný. Interessante vergleichende Zusammenstellung. (Ztschr.

Zuckerind. 1916, Bd. 40, S. 174.)
2.

Die belgische Zuckerindustrie vor dem Kriege und während

desselben. (Chem. -Ztg. 1915, S. 865.)

Vergleichende Kontrolle von 11 cubanischen Fabriken. Von

allgemeinem Interesse ist , daß der Zuckergehalt des Rohres zwischen

10,1 und 13,96 % schwankte , die Ausbeute an Rohzucker von etwa

96,5 Pol. zwischen 10,2 und 12,3 %, und die von Melasse zwischen

2,72 und 3,61 % (Int. Sug. Journ. 1915, Bd. 17, S. 564.)
2

2

Zuckerindustrie auf den Philippinen . (D. Zuckerind. 1916,

Bd. 41 , S. 12.)

Zuckerindustrie auf Hawaii. (D. Zuckerind. 1916, Bd . 41 , S. 11.) 2

Zuckerfabrikation auf Portoriko. Clarenc. (Int. Sug. Journ .

1915, Bd. 17, S. 560.)

24. Öle. Fette. Kerzen. Seifen.

Jodzahlen von Lein- und Petroleumölen. W. H. Smith und

J. B.Tuttle. — Bei genauer Innehaltung bestimmter Versuchsbedingungen

leistet die Methode von HANUS als Reagensflüssigkeiten dienen eine

Lösung von 13,2 g Jod und 3 ccm Brom in 11 99,9 % iger Essigsäure

und eine ungefähr n/10- Thiosulfatlösung, deren Gehalt mittels Kalium-

bichromat bestimmt wird - Befriedigendes, wenigstens für die Unter-

suchung von rohem und gekochtem Leinöl und Leinölfirnis. Bei Be-

stimmung der Jodzahl von Mineralölen wichen die Ergebnisse allzu weit

voneinander ab. (Technologic Papers of the Bureau of Standards, Nr. 37.) kg

Über die Herstellung der Wijsschen Jodlösung. W. Fahrion.

Hugo Dubovitz. C. Niegemann. (Chem.-Ztg. 1915, S. 744.)

Gewinnung der aliphatischen und cyclischen Alkohole des Woll-

fettes in technisch reiner Form.¹) S. Morgenstern , Charlottenburg.

(D. R. P. 287741 vom 23. Februar 1909.) 2

Selbsttätige hydraulische Ölpresse. Harburger Eisen- und

Bronze-Werke Akt. - Ges. , Harburg a. d. Elbe. - Der Gegendruck-

kolben ist in seiner Wirkung von der Stellung oder Wirkung des Preß-

kolbens abhängig. (D. R. P. 288698 vom 2. Februar 1915.)

-

i

Die Verwendung der Sulfitzellstoffablauge zu Waschzwecken.

K. Löffl. Versuche haben ergeben, daß die entsprechend präparierte

Lauge vorteilhaft als Waschpräparat im Felde und als Seife bei Fluß-

bädern verwendet werden kann. Bei einer gleichzeitig vorzunehmenden

Entlausung fügt man der Zellstofflauge 2 % Rohkresole zu. Endlich

kann die Ablauge anstelle der Kresolseifenlösungen zum Fegen der

Fußböden Verwendung finden. In Form von Paste und in Lösung

(mit Kresolen) verursacht die Anwendung der Lauge fast nur den

8. Teil der Kosten gegenüber denjenigen von Schmierseife. (Seifens.-

Ztg. 1915, Bd. 42, S. 431.) CS

Ausländische Schundseifen. H. Stadlinger. Aus Italien sind.

große Mengen Seifen eingeführt, die nach analytischem Befund nicht

allein viel zu teuer, sondern auch minderwertig sind. Geruch , Farbe

und Konsistenz täuschen manchmal ein Produkt vor, das äußerlich

1) Chem.-Ztg. Repert. 1911 , S. 400 ; V. St. Amer. Pat. 991874.

2

einer guten Olivenölseife ebenbürtig erscheint. Beim Lösen ist aber

keine klare Flüssigkeit zu erzielen ; es hinterbleiben starke flockige Aus-

scheidungen von Silicaten und ähnlichen anorganischen Füllmitteln,

zum Teil aber auch von organischen Beimengungen infolge Verwendung

des letzten Satzes von Sulfuröl. In einer solchen Seife wurden 22,6 %

mineralische Füllstoffe bei nur 31,6 % Gesamtfett gefunden. Die Färberei-

betriebe hatten dabei neben teurem Einkauf noch über Betriebs-

schwierigkeiten zu klagen ; z. B. stäubten die fertigen Waren, als ob

sie eingepudert wären . Eine gute Olivenölseife muß natürlich ihren

guten Preis haben. Bei Bezug ausländischer Seifen ist noch zu be-

rücksichtigen, daß diese kein für uns vom vaterländischen Standpunkt

aus jetzt so wichtiges Glycerin abfallen lassen . (Ztschr. ges. Textilind .

1915, Bd. 18, S. 319.) x

Maschine zum Beschneiden und Abkanten von Seifenstücken

und dergl. M. Sax & Co , Wien. Die Einrichtung nach D. R. P.

280714 ) ist dahin abgeändert, daß die Führungskanäle für die Seifen-

riegel durch Höhen- und Querverstellung ihrer wagerechten und lot-

rechten Begrenzungswände für beliebige Seifenstückgrößen einstellbar

und die Hobel- und Abkantenmesser gleichfalls verstellbar angeordnet

sind. (D. R. P. 289050 v. 21. Febr. 1914, Zus. zu Pat. 280714. ) i

-

Der praktische Wert des heutigen handelsanalytischen Ver-

fahrens zur Beurteilung von Bienenwachs. H. Fischer. Die

Angabe , daß eine schwach positive , scheinbar von Palmitinsäure ver-

anlaßte Stearinreaktion, sofern das Wachs sonst als einwandfrei erscheint,

nicht beweisend oder verdächtig sei , ist nach Verf. unrichtig. Die

Zahlen , welche heute als Normalzahlen gelten , sind zu weit gesteckt.

Der Neutralstoffnachweis ist unzureichend. Die Tatsachen berechtigen

zu der Feststellung, daß die Methode der heutigen Handelsanalyse nicht

den Wert einer exakten Reinheitsbestimmung besitzt. (Ztschr. öff. Chem.

1915, Bd. 21 , S. 145.)

1915.

CS

Über das Candelillawachs. G. Staempfli. Diss. München

30 S. 8".

1) Chem.-Ztg. Repert. 1914, S. 502.

Verlag der Chemiker-Zeitung Otto v. Halen in Cöthen (Anhalt). Druck von August Preuß in Cöthen (Anhalt).



Chemisch -Technisches Repertorium

Übersicht über das Gesamtgebiet der reinen und angewandten Chemie

Cöthen, 26. Januar 1916.
Beilage zur Chemiker-Zeitung Nr. 12.

40. Jahrgang. S. 33-36.

Herausgeber: Dr. v. Vietinghoff- Scheel in Berlin. Verantwortlicher Redakteur: Dr. Walter Roth in Cöthen.

28. Farbstoffe und Körperfarben. www 31. Metalle. ~ 32. Photochemie und Photographie.Inhalt: 25. Firnisse. Harze. Kautschuk.

-

25. Firnisse. Harze. Kautschuk.

Die löslichen Kunstharze und ihre Verwendbarkeit. Hugo

Kühl. Die durch Kondensation von Phenolen und Formaldehyd

erhaltenen Produkte sind verschieden , je nachdem sie durch Erhitzen

in offenen Gefäßen oder unter Druck erzeugt werden. Den zur Her-

stellung von Lacken dienenden Kunstharzen haftet ein Phenolgeruch

an, der beim Erwärmen, langsamer beim Lagern der Lackanstriche

verschwindet; es steht dies im Zusammenhange mit dem Nachhärten

der Anstriche, welches auch durch Zusätze beschleunigt werden kann.

Zu dem Versuche diente Bakelitfirnis und der nach D. R. P. 280 648

erhaltene Spirituslack. Die durch Kunstharzlacke bewirkte oberflächliche

Härtung des Holzes macht in manchen Fällen weiche Hölzer für

Zwecke geeignet, für die sie sonst nicht brauchbar sind. Auch be-

sitzen die Lacke stark fäulniswidrige und antiseptische Eigenschaften.

Die Verwendbarkeit der Lacke ist beschränkt, aber in manchen Fällen

gegeben. So haben die Anstriche mit denen des Schellack den hohen

Glanz und die Festigkeit gemeinsam , unterscheiden sich aber von

ihnen durch ihre fäulniswidrigen und stark antiseptischen Eigenschaften,

weshalb sie sich sehr zum Anstrich von Möbeln, Holztäfelungen u . dgl .

in Krankenhäusern eignen dürften . Die fäulniswidrige Wirkung wird

noch dadurch erhöht, daß die feste und äußerst widerstandsfähige

Harzschicht das Eindringen von Wasser verhütet. Rindleder mit

lackierter Narbenfläche zeigte beim Biegen Risse, während die lackierte

Aasseite große Festigkeit beim Biegen zeigte. Als Metallack kommen

die Kunstharze in Betracht, wenn sie keinen starken chemischen Ein-

flüssen ausgesetzt sind; atmosphärische Einflüsse schaden nicht. Eine

unangenehme Eigenschaft der Lackanstriche ist das rötliche Nach-

dunkeln. (Kunststoffe 1915, Bd . 5, S. 196.) x

Kautschuk auf Sumatra. (Gummi-Ztg. 1915, Bd . 29, S. 353.) kr

Ein Dynamometer für Prüfung von Kautschuk auf Dehnbarkeit.

United States Bureau of Standards. (Gummi-Ztg. 1515, Bd. 29,

S. 542-543.) kr

Ein Gang durch die Kautschukverarbeitung. (Gummi-Ztg. 1915,

Bd. 29, S. 534.) kr

Riemenkonservierungsmittel . (Gummi-Ztg. 1915, Bd. 29, S. 397.) kr

Aus der Praxis der Gummibandweberei. F. Klages. (Gummi-

Ztg. 1915, Bd. 29, S. 374.)
kr

Über das Preẞvergolden von Gummiwaren und Celluloidartikeln.

R. Schreiter. (Gnmmi-Ztg. 1915, Bd . 29, S. 348 und 372.) kr

Formpresse und Vulkanisierapparat für Reifenmäntel u. dergl.

aus Gummi, bei welcher die Form aus zwei oder mehr, vorzugsweise

aus drei getrennten ringförmigen Teilen besteht und der Kern aus

einer Reihe von Segmentstücken zusammengesetzt ist. Henry James

Doughty, Edgewood in Rhode Island , V. St. A. (D. R. P. 289 119

vom 30. Juni 1914.) i

-
Balata in Kautschukmischungen. Balata nimmt langsam, aber

doch chemisch gebunden beim Heizen zugemischten Schwefel auf.

Man erhält dabei ein poröses, unelastisches und hartes Produkt. Auf

Grund von Versuchen kommt die RYKS - VOORLICHTINGS - DIENST in

Holland zu dem Schlusse, daß man in der Lage ist, Balata in Gummi-

mischungen anstelle von Kautschuk zu verwenden. Die oberen Grenzen

des Ersatzes sind 10-20%. Solche Mischungen müssen dann länger

vulkanisiert werden. Diesen Angaben steht aber der hohe Balatapreis

entgegen. Man kann dagegen etwa 5-6 % den Mischungen beifügen

und durch solche Zusätze einen gewissen höheren Wert solcher balata-

haltigen Waren gegenüber den Angriffen durch Abreibung und Druck

erzielen. Beim Mehrzusatz wird nichts besseres erreicht als beim Ersatz

des Kautschuks durch Regenerat oder durch Füllmittel und Substitute.

(Gummi-Ztg. 1915, Bd. 29, S. 610-611 .) kr

Schaumkautschuk , ein neues Produkt von vulkanisiertem

Kautschuk. Es handelt sich um ein Vulkanisat, das unter dem

Mikroskop wie ein Schwamm mit unzähligen kleinen Poren erscheint,

die mit Stickstoff angefüllt sind . Seine Entstehung beruht darauf, daß

Kautschuk unter hohem Druck Stickstoff löst, bei gewöhnlichem Luft-

druck ihn aber wieder freigibt. Der zu vulkanisierende Kautschuk wird

in einem Stahlbehälter erhitzt, und nachdem der Kautschuk erweicht

und klebrig geworden ist, wird Stickstoff unter 4000 at Druck hinein-

gepreßt. Nach beendeter Vulkanisation wird der Behälter wieder unter

Atmosphärendruck gesetzt, wodurch der gelöste Stickstoff frei wird und

in unendlich vielen, mikroskopisch kleinen Bläschen den Kautschuk er-

füllt. Das Vulkanisat bläht sich daher um das Fünffache seines früheren

Volumens auf. Man hat versucht, den Hohlraum von Pneumatik-

schläuchen statt mit Luft mit Schaumkautschuk auszufüllen und hat

gute Resultate erzielt. Die Dichte des Schaumkautschuks beträgt je

nach der Menge des eingepreßten Stickstoffs 0,017-0,4. Er ist ein

schlechter Wärmeleiter. (Gummi-Ztg. 1915, Bd. 29, S. 401.) kr

Kautschuk- o. dgl. Masse und daraus hergestellte Gegenstände

mit in die Masse eingebrachten Roßhaaren. Dr. Emil Fronz ,

gegenständen , wie Pneumatiks , Schläuchen u. dgl . angewendeten Ge-

Wien. Statt der bisher zur Erhöhung der Festigkeit in Kautschuk-

webe, welche die Kautschukmasse in Schichten teilen , die sich leicht

trennen, werden nach dieser Erfindung Einlagen aus Roßhaarnetzen

verwendet. Die Kautschukmasse hängt durch die Maschen des Netzes

vollständig zusammen, so daß eine Schichtentrennung nicht stattfinden

kann. (D. R. P. 288 418 vom 12. Mai 1914.) i

—

Herstellung eines Kautschuk-Ersatzstoffes. Dr. Hugo Bayer,

Wien. Aus fetten, bei normaler Temperatur flüssigen Olen, wie sie

in der Factisfabrikation verwendet werden, erhält man nach dieser Er-

findung einen Kautschuk- Ersatz dadurch, daß man die auf übliche

Weise durch Lösen und Erwärmen von Schwefel in Ol erhaltene

balsamartige Substanz mit einem energisch oxydierend wirkenden Stoff

(vorzugsweise verdünnte Salpetersäure) behandelt. Hierbei entsteht ein

in der Wärme weicher, in der Kälte dagegen elastischer und zäher

Körper, welcher nach dem Auswaschen mit Schwefel ebenso vulkanisiert

werden kann wie gewöhnlicher Kautschuk. Gleichzeitig wird der

Schwefel oxydiert, was sich daran erkennen läßt, daß in der Salpeter-

säure größere Mengen Schwefelsäure nachweisbar sind. Diese Masse

ist zwar in keinem der bekannten Lösungsmittel völlig löslich, sie quillt

aber mit Schwefelkohlenstoff, Benzol und vielen anderen organischen

Lösungsmitteln zu einer gelatinös teigigen Masse auf, welche nach

freiwilligem oder durch schwaches Erwärmen gefördertem Verdunsten

des Lösungsmittels als homogener, sehr zäher und elastischer Körper

zurückbleibt. Dieser Körper kann sowohl für sich allein als auch in

Mischung mit Lösungen von Harzen, Kautschuk, Guttapercha usw.

mit Füllstoffen versehen und verschieden gefärbt werden. Im ge-

quollenen Zustande werden dieser Masse 10-20 % reine Schwefel-

blumen beigemischt, auf Walzen wird unter Druck schwach erwärmt

und nach dem Verdampfen des Quellungsmittels bei einer den Schmelz-

punkt des Schwefels wenig übersteigenden Temperatur vulkanisiert.

Beispielsweise wird 1 kg Leinöl mit 150 g Schwefel so lange auf

130-160° C. erhitzt, bis sich der Schwefel vollkommen gelöst hat

und das Leinöl in eine schwarzbraune Flüssigkeit übergegangen ist,

welche beim Erkalten keinen Schwefel mehr abscheidet. Diese Flüssig-

keit wird in die drei- bis vierfache Menge verdünnter Salpetersäure

gegossen und unter Umrühren mehrere Stunden am Wasserbade er-

wärmt, bis die ölige Flüssigkeit in einen gelben, in der Wärme weichen,

in der Kälte elastischen und zähen Körper übergegangen ist und in

der Salpetersäure größere Mengen Schwefelsäure nachweisbar sind.

Dieser Körper wird mit Wasser gut ausgewaschen und in dünner

Schicht bei 100-110 ° C. getrocknet. Von dieser getrockneten Masse

wird beispielsweise 1 kg mit 200 g Asphalt und 200 g Schwefelblume

unter Zusatz von Benzol zu einem gelatinösen Teig gemischt, ge-

trocknet und durch Erwärmen vulkanisiert. Die Masse soll in vielen

Fällen den Kautschuk ersetzen können und viel billiger als dieser sein.

(D. R. P. 288 968 vom 3. Juni 1914.)
i
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28. Farbstoffe und Körperfarben.

Darstellung von Monoazofarbstoffen für Wolle. Farbenfabriken

vorm. Friedr. Bayer & Co. - Die Diazoverbindungen von Dinitro-

phenylbenzidin- oder -tolidin-m,m'-disulfosäure werden mit Gelbkompo-

nenten, wie Salicylsäure, Methylphenylpyrazolon, Alkylbenzylanilinsulfo-

säuren, Methylketol, Acetessigaryliden gekuppelt. (D. R. P. 288840 vom

25. Oktober 1913.)

Darstellung gelber Wollfarbstoffe. Badische Anilin- und

Soda- Fabrik. Man kondensiert Sulfosäuren aromatischer Aldehyde

mit o-Nitranilin oder dessen eine freie p-Stellung besitzenden Derivaten,

oder man behandelt die durch Kondensation aromatischer Aldehyde mit

o-Nitranilin oder dessen eine freie p-Stellung besitzenden Derivaten er-

hältlichen Produkte unmittelbar oder gegebenenfalls ihre Einzelbestand-

teile mit sulfierenden Mitteln. (D. R. P. 289 111 v. 15. April 1914.)

Darstellung von sekundären Disazofarbstoffen. Leopold

Cassella & Co. G. m. b. H. , Frankfurt a. M. Aminoazofarbstoffe

der Benzol- und Naphthalinreihe mit Ausnahme solcher, die sich von

1 -Amino-2-naphtholäthern oder deren Derivaten ableiten, werden weiter

diazotiert und mit Sulfosäuren der Aminoaryl-8 -oxy- 1,2-naphthimidazole

gekuppelt. (D. R. P. 288876 vom 28. November 1913.)

Herstellung sekundärer Disazofarbstoffe. J. R. Geigy A.-G.,

Basel. Man kombiniert die Diazoverbindungen der Arylsulfosäure-

ester von Aminonaphtholen bezw. deren Sulfosäuren mit als Mittel-

komponente geeigneten Aminen der Naphthalin- bezw. Benzolreihe

oder deren Sulfosäuren und vereinigt das weiter diazotierte Zwischen-

produkt mit 8- Naphthol oder seinen Sulfosäuren. (D. R. P. 289 030

vom 13. April 1913, Zus. zu Pat. 286091.¹) W

--

Darstellung von walkechten Disazofarbstoffen für Wolle. Ba-

dische Anilin- und Soda- Fabrik. Die Äther des 3,3' -Diamino-

4,4'- dioxydiphenylmethans werden mit zwei Mol. 2,6-Naphtholsulfosäure

oder einem Mol. dieser Säure und einem Mol. 1,4-Naphtholsulfosäure oder

mit einem Mol. 2,6,8-Naphtholdisulfosäure und einem Mol. B-Naphthol

vereinigt. (D. R. P. 288838 vom 25. November 1913.)

Die Industrie der Teerfarbstoffe. Eine Übersicht. Bernhard

C. Hesse. (Journ . Ind. Eng. Chem. 1914, Bd. 6, S. 1013.) dd

Darstellung von Di - 1 -aryl- 5 -pyrazolonen. Farbwerke vorm.

Meister Lucius & Brüning. Man kondensiert die von den

Tetrazoverbindungen aromatischer Diamine bezw. deren Sulfosäuren

sich ableitenden Dihydrazine mit ẞ-Ketonsäureestern. Die entstehenden

Pyrazolonabkömmlinge
, in welchen zwei Pyrazolonkerne durch einen

oder mehrere aromatische Reste, gegebenenfalls unter Einfügung weiterer

Zwischenglieder, z. B. O. CH2 . CH2 - O-, -CH: CH- , ver-

bunden sind, zeichnen sich durch substantiven Charakter aus, indem

sie aus einem Kochsalzbade nach Art der Salzfarben, aber farblos auf-

ziehen. Diazoverbindungen vereinigen sich mit den Pyrazolonderivaten

zu gelb- bis orangerot gefärbten Azofarbstoffen. (D. R. P. 289 290 vom

7. Februar 1912.) r

Beiträge zur Kenntnis der Pyridinfarbstoffe. I. Mustakoff.

Diss. Dresden 1915. 55 S. 8º.

-

Darstellung von Isonitrososulfazon. Dr. M. Claaß, Danzig-

Langfuhr. Man behandelt Sulfazon oder diejenigen seiner Substitu-

tionsprodukte, die in 2-Stellung nicht substituiert sind, bei gewöhnlicher

Temperatur mit nitrosierenden Mitteln. Alle Isonitrososulfazone lassen

sich mit den gebräuchlichen Reduktionsmitteln zu 2-Aminosulfazonen

reduzieren. Sie liefern auf eisengebeizter Wolle, Baumwolle und Seide

wasch- und lichtechte blaue Färbungen. (D. R. P. 288 682 vom

3. März 1915.)

Darstellung von wasserlöslichen, grünstichig blauen Farbstoffen

der Anthrachinonreihe. Aktien - Gesellschaft für Anilin - Fabri-

kation. 1 -Aminohalogenanthrachinon - 6- oder -7- sulfosäuren des

D. R. P. 114262 werden mit aromatischen Aminen und Wasser bei

Gegenwart oder Abwesenheit säurebindender Mittel oder Katalysatoren

erhitzt. (D. R. P. 288877 vom 23. Juni 1914, Zus. zu Pat. 280646.2) w

Darstellung von Farbstoffen der Akridinreihe. Aktien - Gesell-

schaft für Anilin - Fabrikation. Diaminodiarylmethanderivate mitDiaminodiarylmethanderivate mit

primären, sekundären und tertiären Aminogruppen werden mit den

durch Einwirkung von Schwefel auf m-Diamine, wie z. B. m-Phenylen-

diamin, m-Toluylendiamin, m-Diaminoanisol, erhältlichen Thioverbin-

dungen kondensiert. (D. R. P. 288841 vom 24. Mai 1914.)

—

”

Herstellung von Arylaminoanthrachinonfarbstoffen. G. Kränz-

lein , R. Hagenbach , Fr. Giloy und Farbwerke vorm. Meister

Lucius & Brüning. 10 T. des Nitroderivats, welches man durch

Behandeln des Oxazols aus B- Aminoalizarin und Benzoylchlorid mit

1 Mol. Salpetersäure erhält, werden mit 100 T. p-Toluidin 1 Std. lang

CO OH

gekocht und darauf in üblicher Weise mit Alkohol oder verdünnter

Salzsäure behandelt. 20 T. dieses Kondensationsproduktes werden bei

gewöhnlicher Temperatur in ein Gemisch von 100 T. konz. Schwefel-

säure und 100 T. Oleum (25 %ig) eingerührt und, nachdem es 1 Tag

stehen geblieben, auf Eis gegossen. Der filtrierte Rückstand wird mit

verdünnter Salzlösung bis zur neutralen Reaktion ausgewaschen und

darauf getrocknet. Der erhaltene Farbstoff färbt Wolle aus saurem

Bade violett, nach dem Chromieren grün

und zeigt sehr gute Licht- und Potting-

echtheit. Er hat die Zusammensetzung :

Statt des Nitroderivats kann man auch

das Halogenderivat anwenden, und statt

des p-Toluidins kann man auch ein

anderes aromatisches Amin einführen.

(V. St. Amer. Pat. 1138670 vom 11. Mai 1915, angem. 13. Mai 1914 ;

D. R. P. 288842 vom 9. Dezember 1913, Zus. zu Pat. 284 181.¹) ks

CO

NH- CH3

SO H

Darstellung säurefärbender Wollfarbstoffe der Anthrachinon-

reihe. Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. Man be-

handelt in 8-Stellung halogenierte p-Aminoarylaminoanthrachinone mit

schwefliger Säure oder ihren Salzen. (D. R. P. 288878 v. 2. Mai 1914.) w

Darstellung von Sulfosäuren der Anthrachinonreihe. Farben-

fabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. p-Aminooxyanthrachinone

oder p-Diaminoanthrachinone und ihre Derivate lassen sich durch Be-

handlung mit Sulfiten in wertvolle Farbstoffe überführen. (D. R. P.

289112 vom 19. Juli 1914, Zus. zu Pat. 287 867.2)

---

Über Mennige. Jaroslav Milbauer. (Chem.Ztg. 1915, S. 858.)

Gefahrlose Entleerung der Bleiweiß-Oxydierkammern. Farb-

werke Akt. - Ges., Düsseldorf. Das Verfahren soll die Entfernung

des Bleiweißes aus den Kammern leicht und schnell ermöglichen, ohne

daß die Kammer betreten zu werden braucht; es soll dabei eine voll-

ständige Reinigung der Kammer stattfinden , so daß bei ihrer Weiter-

beschickung Nachteile für die Arbeiter durch liegengebliebene und ge-

trocknete Bleiweißreste ausgeschlossen sind. Dem glatten Boden der

Kammer wird eine Neigung gegeben, die mindestens 20 ° beträgt. Das

Verfahren besteht darin, daß nach beendeter Oxydation nicht nur das

noch an dem nicht oxydierten Blei hängende Bleiweiß durch Wasser

abgespritzt wird, sondern daß auch das am Boden liegende Bleiweiß

aus der Kammer mittels Wasser nach der vertieften Stelle des Bodens

getrieben und durch das hier angebrachte Loch in einen unter der

Kammer befindlichen Behälter gespült wird. Bei dem Ausspülen werden

die größeren unoxydierten Bleireste gleichzeitig reingewaschen und am

Boden der Kammer durch ein Gitter zurückgehalten, von wo sie bequem

und gefahrlos entfernt werden können. Es findet also gleichzeitig eine

Vorwaschung des Bleiweißes statt. (D. R. P. 289 190 v. 8. Okt. 1914.) i

Versuche mit Bleiweiß. R. Stuart Owens. Von den für die Er-

zeugung von Bleiweiß vorgeschlagenen elektrolytischen Verfahren scheint

sich bisher noch keins technisch bewährt zu haben, obwohl die Schnellig-

keit und die Kontrolle der Korrosion sehr für eine derartige Arbeitsweise

sprechen. Die Schwierigkeit besteht darin, daß elektrolylisches Bleiweiß

krystallinisch ist und daher geringe Deckkraft besitzt, auch eine große

Olmenge erfordert. Verf. hat Versuche ausgeführt, um festzustellen, in-

wieweit der Charakter von elektrisch gefälltem Bleiweiß durch die

Arbeitsverhältnisse beeinflußt werden kann, und dabei nachstehende

Ergebnisse erhalten : Bleihydroxyd kann in bestimmter krystallinischer

Form gefällt werden und die Größe der Krystalle läßt sich in ziemlich

weiten Grenzen verändern. Bleicarbonat ist nicht in bestimmter

krystallinischer Form gefällt worden ; wahrscheinlich bestehen die Partikel

in Anhäufungen sehr kleiner Krystalle; die Größe der Partikel läßt sich

auch nur in engen Grenzen verändern. Läßt man ein Gemisch von Blei-

carbonat- und Bleihydroxydpartikelchen unter einer Natriumacetatlösung

stehen, so haben die Bleiweißpartikel die gleiche Größe, gleichgültig,

von welcher Größe die Partikel der Reaktionssalze sind. Wird eine

geeignete Mischung von Natriumhydroxyd und Natriumcarbonat einer

Bleiacetatlösung zugesetzt , so wird Bleiweiß niedergeschlagen und die

Größe der Partikel läßt sich in ziemlich engen Grenzen verändern.

Das derartig erzeugte Bleiweiß zeigt keine bestimmte krystallinische

Form und scheint aus abgerundeten durchscheinenden Partikeln zu

bestehen. Schnelle Fällung liefert kleinere , langsame Fällung größere

Partikel. Die Olabsorption war bedeutend geringer bei kleineren als

bei größeren Partikeln. Die aus einem Pigment von kleineren Partikeln

hergestellte Farbe erwies sich als erheblich besser, indessen ist gleich-

förmige Größe der Partikel nicht notwendigerweise ein Vorzug einer

Farbe. (Vortr. auf der Vers. Amer. Eiektrochem . Soc. 1914.) py

1) Chem.-Ztg. Repert. 1915, S. 338. 2) Ebenda 1915, S. 24. 2) Ebenda 1915, S. 475.¹) Chem.-Ztg. Repert. 1915, S. 227.
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31. Metalle.*)

-
Auslaugen von Gesteinen u. dgl . Oskar Brünler, Brüssel .

Das Verfahren des Hauptpatentes, einen Strom heißer Verbrennungs-

gase nebst Wasserdampf durch das im Wasser lagernde Gestein zu

reiben, kann bei manchen Gesteinsarten noch wirkungsvoller gemacht

werden, wenn man das auszulaugende Gestein nicht in Wasser ein-

Dettet, sondern in dem zu seiner Aufnahme bestimmten Behälter trocken

aufschichtet. Das Gemisch von Verbrennungsgasen, Dampf und mit-

gerissenem Wasser strömt bei der trockenen Aufschichtung des Gesteins

mit geringerem Widerstande und deshalb mit energischerer Wirkung

durch die Zwischenräume der Gesteinsstücke und laugt sie schneller

us. (D. R. P. 289365 vom 27. Januar 1914, Zus. zu Pat. 286742.¹) i

Deckel für senkrechte hüttenmännische Gruben o. dergl. mit

winkelförmigen Ansätzen, die einem zum Abheben und Aufsetzen

des Deckels dienenden Hebezeuge, z. B. einer Kranzange, das An-

greifen ermöglichen und es in eine Mittelebene führen. Ewald

Schreiber, Duisburg-Meiderich. (D. R. P. 289 178 v. 4. Sept. 1913.)

18

-

i

Elektrischer Ofen für metallurgische Zwecke, z. B. für die

Gewinnung von Zink u. dgl. , bei welchem Elektroden vorhanden

sind, die mit in der Wärme elektrisch leitender Masse überstampft

sind, und zwischen denen allen Potentialdifferenz herrscht. Cos-

wiger Braunkohlenwerke G. m. b. H., Coswig in Anhalt. Die

Elektroden sind innerhalb der Wandungen eines vollkommen ge-

schlossenen Beschickungsraumes in der Weise angeordnet, daß sie den

Beschickungsraum umfassen. Abb. 1 zeigt einen Längsschnitt durch

einen solchen Ofen, Abb. 2 einen Querschnitt nach der Linie a-b.

Zu jeder Seite des Ofen-

zylinders sind je drei

Elektroden E1, E2, Es

und E₁, E5, E6 (nur Es

ist in Abb. 2 sichtbar)

angeordnet, welche mit

den Leitungen einer

Drehstromquelle inVer-

bindung stehen und in

eine durch Ausstampfen

mit Dolomit hergestellte

Auskleidung des Ofens

eingebettet sind.

elektrisch beheizte Kam-

mer A ist für den Fall,

daß man Dämpfe oder

Gase überdestillieren

oder kondensieren will,

noch durch einen Schlitz

E

E

Fig. 2.

A

Es

E.

B

Die

oder durch einen oder

mehrere Verbindungs-

kanäle mit einer oder

mehreren Vorlagen B

in Verbindung, welche

aber weder elektrisch noch anderweitig beheizt zu werden brauchen.

Der Ofen kann auch da angewendet werden, wo man unter völligem

Luftabschluß oder in einer gewünschten Atmosphäre eine gleichmäßige

Beheizung eines abgeschlossenen Ofeninnern auf eine so hohe Tempe-

ratur herbeiführen will, wie sie zum Glühen, Tempern, Zementieren usw.

von Metall- oder Eisenkörpern oder zum Verkoken von Kohle unter

Gewinnung der Nebenprodukte und zu ähnlichen Zwecken erforderlich

ist. (D. R. P. 288684 vom 19. Januar 1913.)

-

i

Der Reedprozeß. E. H. Leslie. Das von der REED ZINC Co.

in einer großen Versuchsanlage in Palo Alto in der Nähe von San

Francisco angewandte, von C. G. REED ausgearbeitete Verfahren beruht

auf dem patentierten Prozeß von CARL HERING in Philadelphia , bei

dem die durch Behandlung von Zinkerz mit Schwefelsäure erhaltene

Zinksulfatlösung unter Benutzung von Bleischwamm als Anode elektro-

lysiert wird. Die Aufgabe des Bleischwammes besteht dabei darin,

sich mit dem durch den elektrischen Strom freigemachten Sulfatradikal

zu unlöslichem Bleisulfat zu verbinden und dadurch den Elektrolyten

rein zu erhalten. Die Schwefelsäure wird aus dem vollkommen sulfati-

sierten Bleischwamm in einer anderen Zelle , in welcher dieser die

Kathode bildet, wiedergewonnen. Das Ausgangsmaterial in Palo Alto

besteht zurzeit in dem Sackhausstaub der Mammoth- Schmelzerei in

Kennett, Californien, von nachfolgender prozentiger Zusammensetzung:

Gold 0,05 Unzen, Silber 11 Unzen (1 Unze 28,35 g) in 1 t (= 907,2 kg) ,

Kupfer 1,1 , Eisen 5, Blei 8,2, Arsenik 6,2, Zinkoxyd 14,6, Zinksulfat 38,6 %.

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 20.

-

¹) Ebenda 1915, S. 387.

Es wird zunächst in einem besonders eingerichteten Digestor mi

schwacher Schwefelsäurelösung (spezif. Gew. 1,20) 3 Std. behandelt

worauf die saure Masse in einen der fünf »Säure - Bottiche zwecks

Absitzung gelangt. Das Absitzen und Abziehen der Lösung dauer

3-4 Tage und soll durch Filtrierung ersetzt werden. Die Lösung

geht in den Digestor zurück, um die Säure durch Zusatz von Staut

zu neutralisieren und Kupfer, Eisen und andere Verunreinigungen teil-

weise niederzuschlagen , was 3 Std. beansprucht, worauf ein Teil der

Lösung aus dem Digestor dekantiert wird und die übrige Masse in

den Absitztank gelangt, in dem sie diesmal nur über Nacht zu ruhen

braucht. Die abgezogene und filtrierte Lösung wird durch ein Montejus

in den Verdampfapparat gepumpt, während der Rückstand in dem Di-

gestor einer neuen Beschickung beigefügt wird. Der Rückstand vor

der anfänglichen Säurebehandlung enthält noch 0,06 Unzen Gold,

19,1 Unzen Silber und 26,3 Unzen Blei in 1 t, sowie 2,75% Cu,

10,9 % SiO2, 11,8% Fe, 6,5 % Zn, 9,8 % S, 2,7 % CaO und wird ge-

trocknet, um für spätere Ausnutzung aufbewahrt zu werden. Die Ver-

dampfungsanlage besteht in einem mit Blei ausgekleideten langen trog-

förmigen Gefäß, an dessen einem Ende sich ein durch Heizöl ge-

speister holländischer Ofen befindet. Die Verbrennungsgase werden

durch drei Eisenzüge in drei 10 cm weite Bleirohre geleitet, die den

Trog der Länge nach durchlaufen und ins Freie münden. Die Ver-

dampfung der Lösung auf die für die Krystallisation erforderliche Dichte

geht nur langsam vor sich, 2,1 cbm Lösung erfordern ungefähr zwei

Tage. Die Krystallisation erfolgt in mit Blei ausgekleideten Bottichen,

über die Holzbalken gelegt sind, von denen 25 cm breite und

0,9 m lange Bleiblechstreifen bis fast zum Boden hinabreichen. Von

solchen Krystallisationsbottichen sind acht vorhanden und, da die

Krystallisation acht Tage erfordert, so wird täglich ein Bottich ent-

leert und die Arbeit damit zu einer fortlaufenden. Das ZnSO4 kry-

stallisiert zuerst aus und bildet auf dem Blechstreifen eine 2,5 bis

5 cm dicke Schicht, gewöhnlich von schneeweißer Farbe, bisweilen

aber durch Arsensalze und Kupfer gefärbt, die in einen Lagerkasten

gelangt. Die >>Mutterlauge wird zurückgepumpt, um noch einmal

eingedampft und krystallisiert zu werden. Für das Eindampfen sind

nur 12-15 Std. erforderlich. Die besprochene Reinigung des Sulfats

bildet einen wichtigen Bestandteil des Verfahrens, da dadurch die

elektrolytische Ausfällung des Metalles wesentlich gefördert wird. Zu

ihrer Vervollständigung werden die Krystalle noch einmal in schwacher

Lösung aus den elektrolytischen Zellen gelöst, worauf eine kleine

Menge Zinkstaub zugesetzt und 12 Std. Luft durchgeblasen wird, um

Kupfer und andere zu Zink elektronegative Metalle niederzuschlagen.

Die durch ein Vakuumkanvasfilter geleitete Lösung enthält ungefähr

8 Pfd. Zink in 1 Kubikfuß (3,63 kg in 28,3 1). Die elektrolytische

Anlage enthält 15 Zellen, 8 »charging« und 7 »depositing< Zellen in

abwechselnder Anordnung. Die gleichartigen Zellen sind durch Blei-

rohre so miteinander verbunden, daß sie von der Lösung ununterbrochen

durchströmt werden. Die Fällungszellen haben eine Bleischwammanode

und eine Aluminiumkathode. Die Reaktion verläuft nach der Gleichung:

ZnSO4 Pb + elektr. Kraft PbSO4 + Zn. Die BleischwammanodeZnSO4 +Pb + PbSO4 +Zn.

mit ihrem Bleisulfatüberzug wird in der »charging« Zelle sodann als

Kathode benutzt, die Anode besteht in Blei, so daß bei Durchleitung

des Stromes in umgekehrter Richtung das Bleisulfat wieder zu Blei-

schwamm wird, entsprechend der Gleichung: PbSO4 + H2O + elektr.

Kraft Pb + H₂SO, + O. Für die Gewinnung des freigemachten

Sauerstoffs, der ungefähr 1/4 der Gewichtsmenge von Zink ausmacht,

besitzt die REED ZINC Co. Patente, die gegenwärtig noch nicht benutzt

werden. Die aus der letzten Fällungszelle ablaufende Lösung, die eine

geringe Menge Säure enthält, wird durch Zusatz von Abfallzink neutrali-

siert, mit Zinksulfatkrystallen beschickt, auf gehörige Stärke gebracht

und der elektrolytischen Anlage aufs neue zugeführt. Die von der

letzten > charging« Zelle ablaufende » starke Säure « dient zur Behandlung

des Erzes in dem Digestor. Das auf die Kathoden niedergeschlagene

Zink wird in Form von Blechen abgelöst, die nach 48stündiger Fällung

eine Dicke von 1/16 Zoll ( 1,6 mm) und eine feste, äußerst feinkrystalli-

nische Textur besitzen. Sie werden geschmolzen und zu Barren mit

durchschnittlich 99,98 % Zink gegossen. Die Ausbeute stellt sich auf

93 % des Zinkgehaltes des Ausgangsmaterials, das bisher nur in Erzen

und Schmelzereierzeugnissen bestanden hat, die für andere metallurgische

Behandlungsweisen unzugänglich gewesen sind. Für den technischen

Erfolg des Verfahrens spielen die Kosten der elektrischen Kraft eine

große Rolle. (Mining Press 1915, Bd. 110, S. 17.)

=

=

-

Anfang März 1915 hat die Reed Zinc Co. an die Shelby Smelting Co.

10184 Pfd. elektrolytisches Zink verkauft, wahrscheinlich der größte bisher ver-

zeichnete Abschluß seiner Art. Py
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32. Photochemie und Photographie.

Über die Einwirkung des Lichtes auf Chlorwasser. A. Benrath.

In einer Entgegnung an H. M. DAWSON wird betont, daß man

bei den Untersuchungen über diese photochemische Reaktion die Zu-

nahme der Konzentration des HCl und damit auch die Leitfähigkeits-

zunahme der Abnahme der Chlorkonzentration proportional setzen darf.

(Ztschr. wiss. Phot. 1915, Bd. 14, S. 238.) ph

Beiträge zur Photochemie des Phosgens und des Formaldehyds.

A. v. Goldberger. Diss. Karlsruhe 1915. 58 S. 8.º.

Die ultraviolette Absorption einiger Monoderivate des Benzols.

Christine Strasser. (Ztschr. wiss. Photogr. 1915, Bd. 14, S. 281.) ph

Über die Lichtempfindlichkeit der Petrolasphalte. Paul Gödrich.

(Chem.-Ztg. 1915, S. 832.)

Das Bogenspektrum von Gold , gemessen nach der inter-

nationalen Normalen. Marie Quincke. (Ztschr. wiss. Photogr. 1915,

Bd. 14, S. 249.) ph

Beitrag zur Erklärung der Entstehung des latenten Bildes bei

der Belichtung der photographischen Bromsilberplatte. R. Form-

hals. (Chem.-Ztg. 1915, S. 917.)

Vergleichende Untersuchung photographischer Gelatineplatten

inbezug auf die Farbenwiedergabe. E. Stenger. Spektrophoto-

graphische Untersuchung von Badeplatten aus Sensibilisatormischungen,

deren einer Bestandteil Pinachromviolett ist. Spektralaufnahmen mit

Bromsilbergelatineschichten, die mit Mischungen von Pinachromviolett

und Orthochrom oder Pinachrom sensibilisiert worden waren. (Ztschr.

Reprod. -Technik 1915, Bd. 17, S. 22, 31.) ph

Über die photographische Wiedergabe farbiger Objekte bei

verschiedenen Lichtquellen. A. Lux. (At. Phot. 1915, Bd. 22, S. 27.) ph

Kunstphotographie und Kunst. F. Hauser. (Photogr. Rundsch

1915, Bd. 52, S. 90.) ph

Mattschichten. Lüppo - Cramer. Besprochen werden Mikro-

aufnahmen des Korns, welches ein Zusatz von Reisstärke oder von

Milch in der eingetrockneten Gelatineemulsionsschicht erzeugt. Ferner

wird eine ältere Vorschrift zum Mattieren einer Gelatineschicht durch

aufeinanderfolgendes Baden derselben in sehr verd. Schwefelsäure und

in Chlorbariumlösung wiedergegeben. Im feuchten Zustande erscheint

das Bariumsulfat- Korn krystallin, nach dem Trocknen aber nicht mehr,

und beim Wiederanfeuchten wieder krystallin. (Photogr. Rundschau

1915, Bd. 52, S. 57.)

Die Annahme einer Deformation des Bariumsulfats durch die trocknende

Gelatine ist unnötig. Die Erscheinung ist rein optisch bedingt, indem der

Brechungsindex der Gelatine beim Trocknen fast der gleiche wie derjenige des

Bariumsulfats wird. ph

Der Gummi. Ein Wink für Gummidrucker. Hans Croeber.

Unreine Weißen in den Gummidrucken sind sehr oft durch Verwendung

einer falschen Gummiart bedingt. Man muß solche vermeiden , die

mit den in kaltem Wasser unlöslichen , z. B. Bassora oder einiger in-

discher Sorten vermengt sind. Der Gummi, welcher kurze Zeit nach

seinem Trockenwerden vom Baume gebrochen wurde, ist »glasig« .

Bleibt er länger am Stamm, so bekommt er eine weiße schaumige

Rinde. Diese » gereifte Sorte ist im Preise am höchsten. Aber sie

steht der glasigen nach, weil sie unzählige Luftbläschen im Aufstrich

für den Gummidruck veranlaßt. (Phot. Rundsch. 1915, Bd . 52 , S. 46.) ph

Über eine moderne Verwendung der Daguerreotypie. A. Miethe.

Zu direkten Porträtaufnahmen läßt sich dieses alte Verfahren jetzt

nicht mehr verwenden. Denn auch mit den besten Objektiven würde

die Belichtung 3 Minuten erfordern . Aber man kann nach einer ge-

wöhnlichen Aufnahme ein Diaposives herstellen , und dieses mit der

Kamera als Daguerreotypie reproduzieren . (Photogr. Rundschau 1915,

Bd. 52. S. 65.) ph

Schlitzverschluß für photographische Kameras mit gedecktem

Aufzug, bei welchem zur Einstellung des Belichtungsschlitzes der eine

Rouleauteil verstellbar am anderen festgeklemmt wird. Ica Act. - Ges. ,

Dresden. (D. R. P. 289 230 vom 25. Juli 1914.)
i

Photographische Kamera mit Entwicklungsraum . Georg Haase ,

Hannover. Der Raum zwischen Kassette und Objektiv wird seitlich

durch durchsichtige rote Scheiben abgedeckt. Vor die Kassette und

den Objektivteil wird ein Schieber eingesetzt, so daß der Belichtungs-

raum auch als Entwicklungsbehälter benutzt wird. (D. R. P. 289229

vom 14. November 1913.) i

www

diametral entgegengesetzten Punkten gelenkig verbunden ist. Ferdinand

Buchegger, Dresden. (D. R. P. 289145 vom 22. Januar 1914.) i

Parallelführung von Gehäuse und Objektivbrett an photo-

graphischen Kameras mit Lenker- oder Scherenspreizen durch

Übertragung der Gleitpunktbewegung des einen Spreizenpaares auf das

andere Spreizenpaar mit Hilfe eines oder mehrerer zweiarmiger Hebel,

wobei die Drehachse der die Spreizen verschiebenden Hebel senkrecht

zur Plattenebene steht. Dr. Ernst Wecker. (D. R. P. 289149 vom

20. Mai 1913.) i

Vorrichtung zum selbsttätigen Entwickeln von Bildbändern für

photographisch aufzeichnende Schreibtelegraphen und Meẞinstru-

mente, bei der das belichtete Band, mit seiner Rückseite an einer

Fläche anliegend, durch einen Entwicklerbehälter bewegt wird, in die

Entwicklerschale an der offenen Oberseite eintritt und am Boden durch

einen Schlitz in der Schale austritt. Telepautograph - Gesellschaft

m. b. H., Bremen. (D. R. P. 289 150 vom 24. Januar 1913.) i

Ätze für Flachdruckformen aus Metall unter Verwendung

komplexer und oxydierender Salze. Dr. Otto C. Strecker, Darm-

stadt. Die Atze des Hauptpatents 247820¹ ) weist den Mangel auf,

daß sie die Zinkplatten beim Atzen etwas bräunlichgrau färbt, so daß

sich oft unruhig aussehende und wolkige Oberflächen ergeben, welche

die Sicht erschweren und das Aussehen ungünstig beeinflussen. Die

in der Atze vorhandenen Nitrate sollen diesen ungünstigen Einfluß

ausüben, indem sie schrittweise und ungleichmäßig aus einer hohen

Oxydationsstufe in niedere übergehen. Der ungünstige Einfluß dieser

Atze wird beseitigt, wenn man die Nitrate ganz oder teilweise durch

überschwefelsaure Salze oder Gemische solcher ersetzt. Die Zinkplatte

soll dabei weißlich gefärbt bleiben und wesentlich stumpfer aussehen.

Auch soll die Oberflächenschicht dichter und saugfähiger werden. Unter

den Persulfaten ist besonders das Ammoniumsalz , ferner auch das

Aluminium- und Calciumsalz geeignet. Beispielsweise besteht eine ge-

eignete Atze aus 2 T. kieselfluorwasserstoffsaurem Aluminium , 6 T.

desgl. Ammonium , 15 T. zweifachphosphorsaurem Ammonium, 20 T.

Ammoniumpersulfat, 10 T. Aluminiumsulfat, 10 T. Aluminiumpersulfat,

welche in 100-120 T. Wasser unter Zusatz von 10 T. Gummi arabicum

gelöst werden. (D. R. P. 289 570 v. 28. Febr. 1915, Zus. zu Pat. 247 820.) i

Zusammenstellung von Diapositiv- oder Negativplatten für

Mehrfarbendruck, insbesondere für Tiefdruck. Dr. August Nefgen,

Godesberg. Die Originale werden mit Paẞmarken versehen , so

daß sowohl die negativen, als auch die positiven Aufnahmen diese

Paẞmarken aufweisen. Dann werden mittels eines unter der Montage-

platte befindlichen Montagebogens die verschiedenen Bilder der einen

Teilform montiert, und es wird von dieser Teilplatte mittels eines in

einen Projektionsapparat umwandelbaren photographischen Apparates

ein verkleinertes Negativ dieser Platte gemacht. Das so erzeugte Negativ

läßt dann bei seiner Projektion die Teilbilder so auf der vorher photo-

graphierten Platte erscheinen, daß sich die bei der Projektion ent-

stehenden Negative mit den auf der Platte befindlichen Teilpositiven

decken. Nachdem man sich überzeugt hat, daß die Projektion der

ersten Teilform richtig ist, werden die Spiegelglasplatten für die anderen

Teilbilder auf den Montagetisch gelegt und mit Hilfe der projizierten

Bilder diese Teilformen montiert. Diese ganze Operation muß ohne

Veränderung des Projektionsapparates vor sich gehen. (D. R. P. 287917

vom 2. Dezember 1913.)

-

——

¡

DasEin neues Platindruck -Verfahren. Matthew Wilson.

sonst übliche Ferrioxalat ist bei diesem, als neu bezeichneten Verfahren

durch Urannitrat ersetzt. Die notwendigen Belichtungen sind ungewöhn-

lich lange. Ausführlich wird der Einfluß von Zusätzen (Natriumnitrit,

Natriumsulfit, Ammoniumpersulfat usw.) beschrieben, welche die Erfolge

nicht zu verbessern vermochten. Wissenschaftlich interessant ist die

Entstehung negativer Drucke unter einem Negativ , wenn der Uran-

(Photogr . Times 1915, Bd. 47 , S. 148. )

Platinsalz-Mischung ein Zusatz von Zinnchlorür gemacht worden war.

Es ist schon seit längerer Zeit bekannt, daß einige Stannosalze bei der

Belichtung oxydiert werden, während sonst die lichtempfindlichen Metallsalze im

allgemeinen reduziert werden. ph

Schwarzweißkopien von Autochromaufnahmen. C. Fingerhuth.

Zuerst wird durch Kontaktdruck ein Negativ auf einer orthochroma-

tischen Platte hergestellt. Hierzu wird folgendes Farbfilter empfohlen :

0,5 g Filtergrün Höchst und 1 g Filtergelb Höchst werden in je 100 g

Wasser gelöst und eine gelatinierte Glasplatte darin je 4 Min. lang

gebadet. Stellt man hiervon einen positiven Papierabdruck her, so

macht sich darauf das Korn ganz auffallend wenig bemerkbar. (Photogr.

Rundsch. 1915, Bd. 52, S. 81.) ph

Zusammenlegbare Reflexkamera, deren Objektiv beim Zusammen-

legen der Kamera die Lage seiner Achse ändert, wobei das Auflager

des Spiegels mit dem Kameragehäuse und dem Objektivträger an¹) Chem. -Ztg . Repert. 1912, S. 412 .

Verlag der Chemiker-Zeitung Otto v. Halem in Cöthen (Anhalt). Druck von August Preuß in Cöthen (Anhalt).
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13. Brennstoffe. Feuerungen. Öfen. Generatoren. Dampfkessel.*)

Herstellung von Brennstoffbriketts unter Anwendung eines

Lösungsmittels für die Bitumina. Carlos Bonet Duran, Barcelona

in Spanien. An Stelle von Schwefelkohlenstoff und Rohbenzol

können mit Erfolg die bei der Destillation der Rohmaterialien für die

Herstellung des Benzols erhaltenen Vorläufe angewendet werden, deren

Zusammensetzung unbestimmt und wechselnd ist, und welche Schwefel-

kohlenstoff und andere Teerlösungsmittel enthalten. Die Verwendung

dieser Flüssigkeiten für Briketts ist deshalb als besonders vorteilhaft

anzusehen, weil sie bisher als wertlose und lästige Nebenprodukte der

Benzolfabrikation angesehen wurden, deren Entfernung aus dem Benzol

jedoch wegen des üblen Geruchs erforderlich ist, den sie dem Benzol

erteilen. Auch sollen diese aus der Kohle selbst herstammenden Stoffe

eine besonders große Lösefähigkeit für die in der Kohle enthaltenen

Bitumina besitzen. (D. R. P. 289 425 v. 16. April 1914, Zus. zu Pat. 271785.¹) i

Pendelrührwerk für mechanische Röstöfen mit bogenförmig

gestalteter Muffelsohle, dessen Rührzähne einen dreieckigen oder

anderweit sich verjüngenden Querschnitt besitzen. Akt. -Ges. für

Zink- Industrie vorm. Wilhelm Grillo und Wilhelm Schefczik,

Fig. 1

a

-
Hamborn. Abb. 1 zeigt das

Rührwerk in Verbindung mit ei-

ner Muffel mit stark gekrümmter

Sohle, Abb. 2 die Anordnung

der Zähne. Die Muffeln a sind

sämtlich feststehend gedacht, und

in jeder Muffel ist eine Hohl-

welle b wagerecht gelagert, an

der sich zwei oder mehrere

vertikaleArme c befinden, welche

die Durcharbeitung und die Be-

förderung des Röstgutes bewirken. Die Zähne e sind bei

Muffeln von der Form eines halben Zylinders in zwei

oder mehreren Reihen angeordnet, und ihre Grundflächen

stellen gleichschenklige Dreiecke dar. Die einzelnen

Dreikantprismen sind gegeneinander versetzt, damit das

Röstgut allmählich nach vorn geschoben wird. Die

Welle b und damit das ganze Rührwerk wird in eine

pendelartige Bewegung versetzt, so daß die Zähne über

der bogenförmigen Sohle hin und her bewegt und das

Röstgut zugleich durch die schrägen Flächen der Zähne

vorwärts geschoben wird. (D. R. P. 289 258 v. 10. Juni 1913.) i

ElektrischerSchmelzofen für Widerstandserhitzung. Pfretzschner

& Co., Maschinenfabrik, Pasing-München. Beim Schmelzofen des

Hauptpatents 2441712) wird das Umrühren des Schmelzgutes durch den

in der Mitte des Tiegels angebrachten Stempel stark behindert. Um

diesen Mangel zu beseitigen, hat nach dieser Erfindung der Stempel

die Form eines mit dem Tiegel konachsialen Tiegels und dient selbst zur

Aufnahme des Schmelzgutes, so daß der elektrische Strom vom inneren

Tiegel durch die sich unvollkommen berührenden Bodenflächen zum

äußeren Tiegel fließt. An den Bodenflächen erfolgt ein Stromübergang

nur dort, wo diese mit Erhöhungen versehen sind. Zwischen den

beiden Tiegeln ist eine Schicht eines losen, mehr oder weniger leitenden

Pulvers vorgesehen, so daß die Übergangswiderstände zwischen den

beiden Bodenflächen gleichmäßig über diese verteilt sind. (D. R. P.

289402 vom 20. Dezember 1913, Zus. zu Pat. 244 171.)

Fig. 2.

w

i

Elektrodenaufhängung bei elektrischen Öfen. Gebr. Böhler

& Co. Akt. - Ges. , Berlin. Wird durch das Handrad s das Kegel-

rad r und durch letzteres das Kegelrad ri gedreht, so erfolgt je nach

der Drehrichtung des Handrades s mittels des Muttergewindes des Kegel-

rades r₁ entweder ein Heben oder ein Senken der Schraubenspindel q,

welch letztere in den glatten Bohrungen w der Windenkasten gerade-

') Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 22.

¹) Ebenda 1914, S. 229. 2) Ebenda 1912, S. 256.

geführt ist. Diese vertikale Bewegung überträgt sich durch die Stütz-

stangen auf den Hebel g, welcher sich um den Zapfen h drehen kann.

Letzterer steht aber nicht fest , sondern ist an der Gelenkstange i

B

H

angeordnet, welche

entsprechend dem

Bogenverlauf des

Kulissenschlitzes u

eine kurze Schwin-

gung um den Bolzen

h₁ in der Ebene des

Hebels g ausführt.

Der Kulissenschlitz u

hat einen derartigen

Verlauf, daß dieTrag-

zapfen e sowohl in

der Höchstlage H, in

der Mittellage und in

der Tieflage T, als

auch in sämtlichen

Zwischenlagen im-

mer in der Achsrich-

tung der Öffnung z

derOfendecke a₁ ver-

bleiben. Infolge dieser genauen Geradführung kann man zwecks Ver-

hinderung von Wärmeverlusten und Elektrodenabbrand einen sehr

geringen Spielraum zwischen der Elektrode b unter der Lochwandung z

in der Ofendecke a₁ anordnen und ihn während der Betriebsdauer

des Ofens a einhalten. (D. R. P. 288951 vom 15. Mai 1915.)

Vorrichtung zum Reinigen und Vorwärmen von Kesselspeise-

wasser mittels Dampfes unter feiner Verteilung des Wassers über

Rieselflächen. Schmidt & Wagner, Berlin. In der Abbildung

ist die Vorrichtung in einem auf dem Lokomotivkessel angeordneten

Behälter untergebracht, welcher unten durch den Stutzen 1 mit dem

Dampfraum des Lokomotivkessels und oben durch den Stutzen 2 mit

dem Dom verbunden ist. Aus dem mit feinen Öffnungen versehenen

Speiserohr 3, in welches das Kesselwasser unter Druck gepreßt wird,

schmalen , dachförmig gebogenen Blechstreifen ,

spritzt er fein verteilt auf übereinander geschichtete Roste 4-10 aus

welche derart an-

der Zwischenraum zwi-

geordnet sind, daß stets

schen zwei Blechstreifen

des einen Rostes über

einem Blechfirst des dar-

unter befindlichen

Be-

3
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Rostes liegt. Wenn die

dadurch gebildeten

dünnenWasserschichten

in unmittelbare

rührung mit dem Dampf

kommen, so werden sie

fast augenblicklich er-

hitzt , und indem sie

demDampfseineWärme

entziehen , sollen sie selbst verdampft werden und einen kräftigen

aufwärts gerichteten Dampfstrom bilden, welcher das niederfallende

Wasser zerstäubt und aufwärts zurückschleudert. Die Unreinigkeiten

sollen sich dabei aus dem Wasser ausscheiden und sich auf den Seiten

der Blechstreifen ablagern . Oberhalb des Stutzens 1 befindet sich das

Prallblech 11 , welches den aufsteigenden Dampfstrom gleichmäßig ver-

teilen und verhindern soll, daß das vom untersten Rost niedertropfende

Wasser in den Schacht 12 rieselt. Der Abfluß des gereinigten Wassers

erfolgt durch den Schacht 13. (D. R. P. 289 183 vom 4. Juli 1913.) i
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15. Wasser. Abwässer.

Brunnenfilter mit doppelten Wänden, welche unter den Eintritts-

öffnungen der äußeren Wand vollwandige Auffangetaschen bilden, durch

welche der Wasserstrom mittels Leitwände zu den wagerechten Aus-

trittsöffnungen der inneren Wand geleitet wird. Stanislaus von

Kraszewski , Charlottenburg. (D. R. P. 288960 v. 30. Mai 1914.) i

Chemische und bakteriologische Untersuchungen über die Be-

schaffenheit des Neckarwassers bei Heidelberg. K. L. Balz. Diss.

Heidelberg 1915. 77 S. 8°.

Untersuchungen über Trinkwasserfiltration. 1. Zur Theorie der

langsamen Sandfiltration. K. Kisskalt. An Stelle der physikalischen

Theorien, gegen die verschiedene schon bekannte Tatsachen und eigene

Beobachtungen angeführt werden, wird die biologische vertreten , und

zwar scheint es sich wesentlich um das Ergebnis von Protozoentätig-

keit zu handeln. Diese Lebewesen können in den in Betracht kommenden

Filterschichten, wenn sie gleich nach Ablassen des Wassers untersucht

werden, reichlich aufgefunden werden. Auch wurde die gute Wirkung

des Versuchsfilters durch Cyankaliumlösung alsbald aufgehoben. (Ztschr..

Hyg. 1915, Bd. 80, S. 57.) sp

Über Trinkwasserversorgung im Felde nebst Vorschlägen über

die Verwendbarkeit vulkanischer Filtermaterialien. A. Hambloch

und C. Mordziol. Zunächst werden die Vorschriften und Erlasse

zur Regelung der Trinkwasserfrage zusammengestellt, ferner die wesent-

lichen bisherigen Mittel, die für Wassergewinnung und Wasserreinigung

im Felde zur Verfügung stehen. Im III . Abschnitt wird über erfolg-

reiche Versuche berichtet, » Krotzen« , zerkleinerte Bröckchen und Körner

der durch die Eifelvulkane geförderten Basaltlavaschlacken , die bisher

nur anstelle von Koks zur Abwässerreinigung nach dem biologischen

Verfahren verwendet wurden , auch der Trinkwasserreinigung nutzbar

zu machen. Es wird hierfür aus den Krotzen » Vulkanit«-Material her-

gestellt, feine und feinste Sande von 0,3-0,2 mm mittlerem Korn-

durchmesser, mit abnehmender Korngröße als >>Vulkanit I- III « be-

zeichnet, und ein staubfeines Schlämmprodukt, » Vulkanit IV« oder

>>Vulkanitschlamm« genannt, die sämtlich einem Waschverfahren unter

Verwendung erwärmter Natriumcarbonatlösung bezw. von verdünnter

Salzsäure unterworfen wurden ; dies erhöht die Filtrierkraft und die

Filtrationsgeschwindigkeit beträchtlich. Durch Zumischung des Schlammes

zu den Feinsanden in bestimmten Verhältnissen lassen sich beide genau

abstufen. Die Vulkanitfilter bieten den üblichen Sandfiltern gegenüber

den Vorteil , daß trotz der geringen Korngröße und des dadurch ge-

steigerten Filtrationseffektes infolge der rauhporösen Oberflächen große

Filtrationsgeschwindigkeit erzielt wird. Der höhere Effekt gestattet die

Verwendung geringerer Schichthöhe oder sichert bei gleicher Schicht-

höhe den Erfolg in höherem Grade. Schließlich wird durch die völlige

Reinheit und Gleichmäßigkeit des Materials der Aufbau sicher arbeitender

Filter erleichtert. Die Einrichtung von (bewegbaren) Standfiltern, Vulkanit-

filterbrunnen , ortsfesten Filteranlagen für kleinere Sammelwasserver-

sorgungen wird beschrieben. Ferner wird das Vulkanitmaterial zur Her-

stellung gebrannter Filterkörper benutzt. Zu diesem Zwecke wird das

Rohmaterial unter Zugabe von Traß und zur Erhöhung der Formbarkeit

auch von Ton, Aluminium-, Calcium- oder Magnesiumoxyd geformt

und gebrannt ; für besondere Zwecke können der Masse noch Bims-

stein, Schamotte u. ä. beigemischt werden. Die so gewonnenen Filter-

körper zeichnen sich durch große Festigkeit, das Vorhandensein un-

zähliger mikroskopisch kleiner Blasenräume im Innern jedes Kornes,

wodurch erhöhte Durchlaufsgeschwindigkeit und die Möglichkeit der

Einlagerung desinfizierender Stoffe innerhalb des Filterkörpers herbei-

geführt werden, und gegenüber Materialien wie Kieselgur billigen Preis

aus. Sie dienen zum Einbau in die Vulkanitfiltersäule oder als auswechsel-

bare Filtermasse für Vorfilter. Gute Dienste leistet das Vulkanitmaterial

ferner für Tonnenklärfilter, improvisierte Enteisenungsanlagen, voraus-

sichtlich auch als Füllmaterial für Vor- und Nachfilter bei Ozonisierungs-

anlagen. Zur Enthärtung von Trink- und Gebrauchswässern sind.

Permutitfilter von großer Bedeutung. Es hat sich herausgestellt, daß

der natürliche Traẞ diluviale Schlammstromablagerung aus dem

Laachersee-Maar ähnliche Eigenschaften wie der künstliche Permutit

aufweist, da er hauptsächlich aus Aluminiumsilicat besteht. Man kannMan kann

die Enthärtung mit der Entkeimung verbinden, indem man das Einsatz-

filter einer Vulkanitfiltersäule mit Traßgrieß füllt ; die Regeneration er-

folgt dann so, daß man des öfteren das herausgenommene Einsatzsieb

in 10 % ige Kochsalzlösung stellt. (Monographie. Verlag von George

Westermann, Berlin 1915.)

——

---

sp

Trinkbarmachen von mit Natriumhypochlorit behandeltem

Wasser. Karl Jörss, Rostock i . M. Vorliegendes Verfahren gründet

sich auf den leichten Zerfall von Natriumhypochlorit in Gegenwart

die Absorption des bei der Zersetzung frei werdenden Sauerstoffs durch

ein leicht oxydierbares Metall oder Metalloxydul sorgt, so tritt die ge-

bildete Salzsäure an die Natriumbase und die schwache Säure an die

schwache Schwermetallbase zurück, bezw. bleibt die schwache Säure

in Freiheit bei gleichzeitiger Abscheidung des Metalloxyds. Man kann

daher durch Regelung des zuzuleitenden Kohlensäurestromes die Reaktion

in der Weise leiten, daß man die Eisenoxydmenge vermehrt, die Oxydul-

salzmenge vermindert. Die stets unvermeidlichen Eisensalzmengen werden

durch eine Filtration über natürliche oder künstliche Körper mit einer

austauschfähigen Kalkbase absorbiert. Versuche haben nämlich ergeben,

daß nicht nur Alkali -Tonerde - Silicate ihr Alkali unter quantitativer Auf-

nahme von Kalk, Magnesia und anderen Basen austauschen , sondern

daß auch ein Calciumoxyd -Tonerde - Silicat zu weiterer Umwandlung

durch einfache Filtration unter geeigneten Bedingungen fähig ist, Eisen-

oxydulsalz aus äußerst verdünnten Lösungen quantitativ aufzunehmen

und grünes Eisen -Tonerde - Silicat zu bilden , welches durch stärkere

Chlorcalciumlösung regeneriert werden kann. Man kann auf diese

Weise Eisensalz quantitativ aus Wasser entfernen, somit Eisen zur Ab-

sorption von überschüssigem Sauerstoff aus Hypochlorit verwenden.

Beispielsweise leitet man das Wasser mit dem Zusatz von 1-5 mg

Chlor in Form von Natriumhypochloritlösung für 11 über einen

Skrubber, welcher mit Eisen in Form von Nägeln, Draht, Drehspänen

oder dergl. gefüllt ist , so daß das Wasser in einer Kohlensäure-

atmosphäre über Eisen hinabrieselt. Das gebildete Chlornatrium im

Wasser wird mit Eisenoxydflocken und mehr oder weniger gelöstem

Eisensalz zunächst über ein gewöhnliches Filter und dann durch eine

Schicht eines basenaustauschenden calciumhaltigen Stoffes filtriert.

folge Austausches des Eisens gegen dessen Kalkbase nimmt der Stoff

eine grünlichblaue Farbe an, welche von der Oberfläche her fort-

schreitend den Zeitpunkt erkennen läßt, an welchem er durch Be-

handlung mit stärkerer Chlorcalciumlösung zu regenerieren ist, um

darauf erneut zur Eisenabsorption zu dienen. (D. R. P. 289 495 vom

20. August 1913.) i

-

Vorrichtung zur Behandlung eines Flüssigkeitsstromes mit

Gas, insbesondere von Wasser mit Chlor. Dr. Georg Ornstein ,

New York City. In die Leitung des unter Druck zugeführten Gases

zwischen der Gasquelle und der Absorptionsstelle ist eine Drossel-

vorrichtung zur Aufrechterhaltung eines bestimmten Gasdurchgangs-

querschnittes eingeschaltet. Davor ist eine durch den Druckunterschied

an zwei verschiedenen Punkten des Flüssigkeitsstromes beeinflußte

Druckregelungsvorrichtung geschaltet, welche den Zuführungsdruck

des Gases entsprechend einem bestimmten Verhältnis der Menge des

zuzuführenden Gases zur Durchflußmenge der zu behandelnden Flüssig-
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keit selbsttätig re-

gelt. Der Druck-

unterschied an

zwei verschiede-

nen Punkten einer

in die Flüssigkeits-

leitung 31 einge-

schalteten Röhre

35 wird durch

Druckleitungen

36, 37 auf die

beiden Seiten

eines in einem ge-

schlossenen Zy-

linder 40 spielen-

den Kolbens über-

dessentragen,

Stange 42 durch

Kraftüber-

tragungsglieder mit dem vor der Drosselvorrichtung 21 in die Gas-

leitung 16 eingeschalteten Druckminder- und Regelventil 20 derart ver-

bunden ist, daß der Druck des das Ventil verlassenden Gases nach

Maßgabe der Kolbenstellung geregelt wird. Zwischen der Stange 42

des Kolbens und der Spindel 45 des federbelasteten Ventils 20 ist eine

Stellvorrichtung eingeschaltet. Der Kolben und die damit verbundenen

Teile sind mit einer Gewichtsausgleichvorrichtung 54 , 55 versehen.

Zwischen dem Absperrventil 17 der Druckgasquelle 15 und der von

dem Flüssigkeitsstrom beeinflußten Druckregelungsvorrichtung 20 sind

zwei einstellbare Druckminderventile 25, 27 eingeschaltet. (D. R. P.

288517 vom 19. Februar 1914.)
i

Die Klärung und Reinigung der Abwässer. II. P. Rohland.

schwacher Säuren, wie z. B. Kohlensäure. Wenn man gleichzeitig für
CS

(Ztschr. öffentl. Chem. 1915, Bd. 21 , S. 161.)
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18. Gase. Trockene Destillation. Teerprodukte.*)

11/

Entleerungsvorrichtung für stehende Gasretorten mit unter der

Retortenmündung angeordneter Brechwalze. Adolfshütte, Kaolin-

und Chamottewerke Akt.- Ges. , Crosta -Adolfshütte. Die Retorte 1

ruht auf der Grundplatte 2, welche beispielsweise auf Trägern 3 im

Ofen gelagert ist. An die Grundplatte 2 ist mittels einer Flansch-

verbindung das Gehäuse 4 der Ent-

leerungsvorrichtung angeschlossen,

in welchem die Achse 5 der Brech-

walze gelagert ist. Die Brechwalze

besteht aus einer Anzahl neben-

einander auf der Achse 5 angeord-

neter vierarmiger Kreuze 6, deren

Bohrung dem vierkantig ausgebil-

deten Hauptteil 5 der Achse ent-

spricht. Die Arme 7 der Kreuze

sind nach einer Schraubenlinie

gegeneinander versetzt und an ihren

Enden hakenartig entgegen der

Drehrichtung umgebogen. Der

unten aus der Retorte heraus-

rutschende Kokskuchen stößt auf

eine gekrümmte Fläche 9 des Ge-

häuses 4. Diese Fläche läuft in

zahnartige Vorsprünge 10 aus,

zwischen denen sich die Arme 7

der Kreuze 6 hindurchbewegen

können. Beim Betriebe wird der

aus der unteren Retortenmündung

herausrutschende Kokskuchen von

der schrägen Fläche 9 einerseits

getragen und anderseits zur Seite

gebogen, so daß er in grobe Stücke 11 zerfällt. Sobald diese Stücke

in den Bereich der Brechwalze kommen, werden sie von den Armen 7

ergriffen und zerkleinert. Zuweit gehende Zerkleinerung des Kokses

wird dabei dadurch verhindert, daß die Arme 7 infolge der eigenartigen

Anordnung der Achse 5 nur eine abscherende Wirkung auf die Koks-

stücke ausüben können. (D. R. P. 289051 vom 26. Juni 1914.)
i

Wasserstofferzeugungsanlage für wechselnde Behandlung von

glühendem Eisengut mit Wasserdampf und vorher gekühltem und

gereinigtem Reduktionsgas. Dipl.-Ing. Karl Schaefer, Charlotten-

burg. Die Reduktionsgaserzeuger und die zugehörigen Kühler und

Reiniger sind so bemessen, daß die Wasserstofferzeuger während der

Reduktionsperiode ohne Verwendung eines zwischengeschalteten Aus-

gleichbehälters unmittelbar von der Reduktionsgaserzeugungsanlage ge-

speist werden, deren Arbeitsdruck dem mit dem fortschreitenden Be-

triebe wechselnden Rückdruck in der Wasserstofferzeugungs- und

Reinigungsanlage entsprechend geregelt wird. Bei der abgebildeten
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Einrichtung sind drei Reduktionsgaserzeuger 1 vorgesehen, welche durch

absperrbare Zweigleitungen 2 und durch eine Leitung 3 mit einem

Gebläse 4 in Verbindung stehen, durch welches die Gaserzeuger 1 in

üblicher Weise betrieben werden . Letztere stehen durch absperrbare

Leitungen 5 mit den Kühlern 6 in Verbindung, welche an die Leitung 7

angeschlossen sind. Durch die Leitung 7 und die Zweigleitungen 8

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 17.

gelangt das erzeugte Reduktionsgas in die Reiniger 9, aus welchen es

durch die Leitungen 10, 11, 12, 13 und 14 in die Wasserstofferzeuger 15

während der Reduktionsperiode und gegebenenfalls auch während der

Anheizperiode übergeführt wird. Die Wasserstofferzeuger 15 stehen

durch die Zweigleitungen 16 mit der Leitung 17 und dem daran an-

geschlossenen Gefäße 18 in Verbindung. Der erzeugte Wasserstoff tritt

durch die Leitungen 19 in die Kühler 20 über, aus welchen er durch

die Leitungen 21, 22, 23 und 24 in die Reiniger 25 gelangt. Aus

den Reinigern 25 tritt der Wasserstoff durch die Leitungen 26, 27,

den Gasmesser 28 und die Leitung 29 in die Verdichteranlage 30 über.

Durch die Leitung 31 wird das verdichtete Gas in die Hochdruck-

behälter 32 gedrückt, welche durch die Zweigleitungen 33 mit der

Leitung 31 absperrbar verbunden sind. Das Überschußgas wird hierbei

in an die Leitung 29 mittels der Zweigleitung 34 angeschlossenen

Gasspeichern 35 aufgespeichert, welche unterirdisch gelagert und aus

elastischem Stoff, z. B. Ballonstoff, hergestellt sind. Bei zeitweisem

Stillstand der Gaserzeugungsanlage oder bei stark verringerter Gas-

lieferung der Wasserstofferzeuger entnimmt die Verdichteranlage 30 die

zum Betriebe erforderlichen Gasmengen aus den Gasspeichern 35.

Die sonst üblichen oberirdischen Gasbehälter kommen bei dieser An-

lage in Wegfall. (D. R. P. 289 208 vom 1. April 1914.) i

Aufarbeiten der Abfallschwefelsäure bei der Benzolfabrikation

unter Vermischung derselben mit ammoniakhaltigem Wasser.

Phoenix Akt. - Ges. für Bergbau und Hüttenbetrieb , Gelsen-

kirchen. Um bei Anwendung des Verfahrens des Hauptpatentes

289162¹) in solchen Betrieben, die keiner Teerdestillation angeschlossen

sind, die in der Abfallsäure enthaltenen Benzolprodukte zugleich mit

der im angewandten Ammoniakwasser gebundenen Salzsäure wieder-

zugewinnen, wird die Abfallsäure zunächst in das Teeröl oder das

verbrauchte Waschöl oder den Steinkohlenteer eingeführt, worauf erst

das Ammoniakwasser zugesetzt wird. Sodann wird Wasserdampf ein-

geleitet, welcher Benzol und dessen Homologe und Salzsäure mitreißt,

welche kondensiert und getrennt gewonnen werden. Durch den Zusatz

des Ammoniakwassers erhält das Gemisch infolge der Reaktionswärme

ohne äußeres Zutun eine erhöhte Temperatur, wodurch einerseits eine

vollständige Lösung der harzigen Bestandteile der Abfallsäure in dem

verbrauchten Waschöl, dem Teeröl oder Steinkohlenteer gewährleistet

und anderseits verhindert wird, daß sich Wasserdampf in dem Gemisch

kondensiert und eine Verdünnung der Lauge von schwefelsaurem

Ammoniak bewirkt. Wenn man das bei dem sog. » heißen Verfahren

zur direkten Gewinnung von Ammoniak<< entfallende Ammoniakwasser-

kondensat anwendet, wird die Menge der gewonnenen Salzsäure be-

trächtlich erhöht , da das Ammoniak dieses Kondensatwassers in der

Hauptsache an Salzsäure gebunden ist. Das ursprüngliche Gemisch

scheidet sich wieder in zwei Schichten, deren Trennung und Verarbeitung

wie bei D. R. P. 289 162 geschieht. (D. R. P. 289 524 v. 2. Dez. 1914,

Zus. zu Pat. 289 162.) i

Darstellung von Ruß. Franz Karl Meiser, Nürnberg. - Außer

dem Luft- und Olzulauf ist auch die Temperatur des Öles in der

Schüssel mittels eines Temperaturreglers durch Umlauf regelbar. In

der Abbildung bezeichnet a die Schüssel mit Ol, b eine Pumpe, c den

Temperaturregler. Das Öl wird von der Pumpe angesaugt , durch

den Temperaturregler c gedrückt

und fließt bei d wieder in die

Schüssel. Bei ƒ wird das frische

Ol zugeführt. Die Umlaufszahl

der Pumpe ist in weiten Grenzen

regelbar. Arbeitet die Pumpe so

langsam, daß bei d nur so viel

Ol ausfließt, als der Verbrennung

entpricht, so übt diese geringe

Menge, obwohl hoch erhitzt,

keinen wesentlichen Einfluß aus;

der Apparat arbeitet dann wie

die gewöhnlichen Rußöfen. Läßt

man aber die Pumpe mit höherer

Umlaufszahl arbeiten, so nimmt

das Ol in der Schüssel die

höchstmögliche Temperatur an, welche der Temperaturregler ge-

stattet. Innerhalb dieser Grenzen ist die Oltemperatur in de.

Schüssel und damit die Stärke der Verdampfung durch Veränderung

der Umlaufzahl der Pumpe beliebig regelbar. (D. R. P. 288990 von

10. März 1914.)- i

¹) Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 18,
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29. Färberei. Anstriche. Imprägnierung. Klebemittel.*)

-
Rasche Färbemethoden. G. Tagliani. Beschreibung zweck-

mäßiger Ausführungen des Färbens durch Pflatschen. (Färber-Ztg.

1915, Bd. 26, S. 226.) x

Fortschritte in der Herstellung und Anwendung von Oxydations

mitteln. F. Erban. Bericht über neue Veröffentlichungen über Dar-

stellung und Anwendung von Peroxyden und Persalzen in der Textil-

industrie. (Färber-Ztg. 1915, Bd. 26, S. 228, 242.) x

Ersatz von Neutralfetten und Ölen durch freie Fettsäuren in

der Textilindustrie. F. Erban. Für das Schmelzen von Streich-

und Kunstwollen kann man statt Neutralfetten Emulsionen von Mineralöl-

Ölsäure mit einer Ölsäure-Ammoniakseife sehr gut verwenden. Nicht

zu ersetzen sind Neutralöle in der Kammgarnspinnerei (Olivenöl) und

in der Druckerei als Zusatz zu den Verdickungen. Verf. bespricht ferner

kurz die Umstände , unter denen Seife, Vaselinöle und freie Fettsäure

anstelle von Neutralfetten und Ölen in der Appretur verwendet werden

können. (Seifenfabrikant 1915, Bd. 35, S. 557.) CS

Die Herstellung von Türkischrotölen aus freien Fettsäuren.

F. Erban. Die Untersuchung des Verhaltens der aus freien Fett-

säuren hergestellten Türkischrotöle gegen Brunnen-, Kalk- und Gips-

wasser, sowie gegen Bittersalz, Essig- und Schwefelsäure durch Verf.

ergab, daß diese Rotöle durch keine hervorragende Säurebeständigkeit

ausgezeichnet sind und als Ersatzmittel in jenen Fällen, wo es sich um

diese Eigenschaften handelt, wie z. B. als Zusatz zu sauren Farbbädern

oder in der sauren Walke, ungeeignet erscheinen. Schließlich gibt Verf.

die Ergebnisse seiner Versuche über das tinktorielle Verhalten der ver-

schiedenen Ricinussäurerotöle bekannt, um dem Ölfabrikanten ein Urteil

über Wahl und Brauchbarkeit der Öle für bestimmte Zwecke zu er-

leichtern. (Seifenfabr. 1915, Bd. 35, S. 519.) CS

Beiträge zur Frage der Bestimmung der Rizinussäure in Öl-

präparaten. F. Erban. Der Vergleich der hier angeführten Zu-

sammenstellung der Analysenresultate eines 25%igen (mittleren) sulfu-

rierten Öles mit einem 15 %igen (niederen) sulfurierten Öle zeigt die

wesentlichen Unterschiede beider Ole. Während das 15 %ige Rotöl

nur 5,15 % an Diglycerid organisch gebundene Schwefelsäure enthält,

wurden im 25 % igen Rotöle 9,025% H2SO4 gefunden , von der etwa

noch an vorhandenes Diglycerid , der Rest aber an Diricinussäure

gebunden erscheint. Der Gehalt an Diricinussäure und namentlich an

freier Ricinussäure ist beim 25 % igen Öle bedeutend höher als beim

15 %igen, der Neutralfettgehalt dagegen annähernd nur halb so groß.

Diese Verhältnisse bieten für den Betriebschemiker schon Anhaltspunkte,

um aus den Ergebnissen der Analyse Schlüsse auf die Herstellung der

Öle zu gestatten. (Seifenfabr. 1915, Bd. 35, S. 578 u. 598.) CS

Entbasten von Seide und Seidenabfällen. Gebrüder Schmid ,

Basel i. d. Schweiz. Um die beträchtliche Menge guter und daher

teurer Seife , welche bisher beim Entbasten von Seide und Seiden-

abfällen gebraucht wird, erheblich zu vermindern, ersetzt man nach

dieser Erfindung die Seife bis etwa zur Hälfte durch Gallettamini

(Spinnrestcocons) oder Seidenraupenpuppen. Seidenraupenpuppen und

das sich beim Verkochen derselben ergebende Produkt, sowie Gallettamini

und das ölige Wasser, welches beim Auskochen derselben und anderer

Seidenabfälle erhalten wird, sind bisher fast nur als Dünger verwendet,

in genügender Menge vorhanden, und ihr Preis beträgt kaum die Hälfte

des Seifenpreises. Beim Zusatz von 40-50 kg Gallettamini oder

Seidenraupenpuppen zu 50-60 kg Seife verliert auch das Seifen- oder

Seifenschaumbad fast alle Alkalität , so daß die abgekochten Seiden

weniger angegriffen und beim Waschen leichter alkalifrei werden. In

vielen Fällen soll die so abgekochte Seide, ohne sie waschen zu müssen,

direkt auf Chlorzinn gestellt werden können. Die zum Teil bei der

abgekochten Seide verbleibenden Puppenstoffe sollen eine günstige

Affinität schaffen zur gleichmäßigen Aufnahme des Chlorzinns und

des Chlorzinks und beschwerte Seide vor Blindstellen bewahren. Bei

Seidenabfällen , welche viel Puppen oder Puppenteile enthalten , wird

die Seife durch Soda ersetzt, welche mit dem in den Puppen enthaltenen

Fett die erforderliche Seife erzeugt. Enthalten die Seidenabfälle nur

einige Puppenteile oder sonstige Unreinigkeiten, so wird nur ein Teil

der Seife durch Krystallsoda ersetzt. Enthalten die Seidenabfälle keine

Puppen oder Puppenteile , so verfährt man wie bei Seide angegeben.

(D. R. P. 289 455 vom 23. Januar 1915.)
i

Die Erschwerung der Seide mit Stannichlorid als chemische

Reaktion. Fr. Fichter und Emil Müller. In Fortsetzung ihrer

Veröffentlichung über die Theorie der Seidenerschwerung mit Stanni-

chlorid¹) erörtern Verf. das Wesen des Phosphatprozesses. Das Zinn-

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 19.

¹) Chem.-Ztg. 1914, S. 693 ; Färber-Ztg. 1915, Bd . 26, S. 253, 274.

säuregel besitzt, wie aus der qualitativen Analyse bekannt, eine spezi-

fische Verwandtschaft zur Phosphorsäure, welche nach W. MECKLENBURG

als Adsorptionserscheinung aufzufassen ist. Ebenso erweist sich bei

diesbezüglichen Versuchen die Bindung des Natriumphosphats analog

als Adsorptionserscheinung, und die Aufnahme von Natriumphosphat

durch das Zinnsäuregel bei der Phosphatbeschwerung kennzeichnet

sich demnach als solche , wobei sich das Phosphat als Ganzes, ohne

hydrolytische Spaltung in Base und Säure, anlagert. (Färber-Ztg. 1915,

Bd. 26, S. 289.)

·

x

Über die Echtheit verkupferter substantiver Blau. A. Edge. —

Während bekanntlich die Verbesserung der Lichtechtheit blauer Salz-

farben auf Baumwolle, welche durch Nachbehandlung mit Kupfersalzen

erzielt wird, durch Seifen wieder aufgehoben wird, hält verkupfertes

Benzoazurin G das Seifen gut aus, verliert dadurch auch weniger Kupfer.

Die nachteilige Wirkung der Oleinappreturen auf verkupfertes Blau

wird durch Zugabe von Dextrin ( 10 T. Dextrin auf 5 T. Olein für 100)

aufgehoben. (Journ . Soc. Dyers and Colour. 1915, Bd. 31 , S. 75.) x

Bearbeitung von Horn , Schildpatt und deren Abfällen. H. Pufahl.

(Kunststoffe 1915, Bd. 5, S. 174.)

x

Mittel zur Verhütung von Fäulnis und Schimmel und zur Be-

kämpfung parasitärer Pflanzenkrankheiten mit Ausnahme der Holz-

konservierung. Dr. Fr. Pfenning, Berlin -Wilmersdorf. Die des-

infizierend wirkenden Nitrophenole nebst Derivaten, welche freie Hydroxyl-

gruppen enthalten, sind stark gefärbt, explosiv und leicht brennbar, so

daß sie nur mit großer Vorsicht angewendet werden können. Versuche

sollen ergeben haben, daß durch Einführung der Alkylreste oder der

Reste von organischen Säuren in Mono- und Poly-Nitrophenole Körper

entstehen, welche große antiseptische Wirkung besitzen, aber nicht ex-

plosiv sind. Auch besitzen sie einen niedrigen Schmelzpunkt, sind in

Olen löslich und können auch in dieser Form benutzt werden. Durch

einen geringen Zusatz der neuen Verbindungen soll sich das Schimmeln

von Ölfarben, Dextrinmassen, Appreturen, appretierten Stoffen u. dergl.

leicht schimmelnden und faulenden Massen verhindern lassen. In Ol

Bekämpfung parasitärer Pflanzenkrankheiten eignen. Um beispielsweise

gelöst und mit Seife emulgiert sollen sich diese Verbindungen gut zur

eine antiseptische Gaze herzustellen, werden 100 g Acetyl - 2,4 -dinitro-

phenol in 700 g Äther gelöst und mit 700 g Weingeist von 90 % ver-

mischt. Mit dieser Lösung werden 900 g hydrophiler Gaze getränkt.

Haspeln o. dergl . In gleicher Weise kann man auch Watte behandeln .

Man schlägt in Papier ein, beschwert mit Gewichten und trocknet auf

An Stelle von Acetyl-2,4-dinitrophenol kann man auch Formyldinitro-

phenol oder Benzoldinitrophenol verwenden. Zu Ölfarben setzt man

1 % der Alkylverbindungen oder Säurederivate des Mono- oder Dinitro-

phenols, der Mono- und Dinitronaphthole oder ihrer Sulfosäuren. Be-

hufs Herstellung eines Mittels gegen parasitäre Pflanzenkrankheiten lôst

man 3 g Acetyl-2,4- dinitrophenol in 10 g Leinöl und gießt die Mischung

in 11 einer 10 % igen Seifenlösung. Man rührt, bis eine Emulsion

entsteht. Die Lösung wird nötigenfalls mit Wasser verdünnt, auf Pflanzen

gespritzt und in den Erdboden gegossen. (D. R. P. 289220 vom

30. Oktober 1913.)
i

Konservieren von Holz. Dr.- Ing. Friedrich Bub, Falkenberg,

Bez. Halle. Bei der praktischen Ausführung des durch D. R. P.

274662 ) geschützten Verfahrens , eine Mischung von Bleichlorid mit

Mercurichlorid zur Konservierung von Holz zu benutzen , zeigte sich

der Übelstand , daß infolge der verhältnismäßig geringen Löslichkeit

des Bleichlorids in Wasser verhältnismäßig große Mengen der Im-

prägnierflüssigkeit in das Holz eingeführt werden müssen , wodurch

das Verfahren verteuert und erschwert wird. Versuche haben nun er-

geben, daß an Stelle von Bleichlorid auch das leicht lösliche Zink-

chlorid verwendet werden kann , dessen antiseptische Kraft durch

einen geringen Zusatz von Mercurichlorid ebenfalls erhöht wird. Auch

wird durch den Zusatz von Mercurichlorid das Zinkchlorid fester im

Holz verankert und dessen nachträgliches Auswaschen durch Regen

oder Grundwasser erschwert. Statt Zinkchlorid allein nebst Mercuri-

chlorid kann auch ein Gemisch von Zinkchlorid und Bleichlorid nebst

Mercurichlorid benutzt werden. Die Menge des Mercurichlorids muß

aber mindestens 10 % betragen, da sonst die antiseptische Wirkung des

Gemisches sich nicht nachhaltig genug im Holze äußert. Wird die

Imprägnierung durch aufeinanderfolgende Behandlung mit den Lösungen

von Zinkchlorid und Mercurichlorid vorgenommen , so ist die Menge

des dem Holze zugeführten Salzes stets so zu bemessen, daß beim

Zusammentreffen im Holz eine Mischung entsteht , welche , auf festes

Salzgemisch berechnet , ebenfalls mindestens 10 % Mercurichlorid ent-

hält. (D. R. P. 289 505 vom 10. Februar 1914.)
i

¹) Chem.-Ztg. Repert. 1914, S. 423.

Verlag der Chemiker-Zeitung Otto v. Halem in Cöthen (Anhalt). Druck von August Preuß in Cöthen (Anhalt).
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2. Unterricht. Laboratorium. Allgemeine Analyse.

Darstellung von Methylenblau als Vorlesungsversuch. F. Kehr-

mann. Das durch Einwirkung von Brom auf Thiodiphenylamin

in essigsaurer oder ätherischer Lösung entstehende Perbromid des

Phenazthioniums verwandelt sich unter dem Einflusse von Dimethyl-

amin glatt in Methylenblaubromid, das in metallgrünen , glänzenden

Nadeln auskrystallisiert. Verf. gibt eine genaue Vorschrift an, um diese

Reaktion als kurzen Vorlesungsversuch zu benutzen. (Ber. d. chem .

Ges. 1916, Bd. 49, S. 53-54.) ks

Sicherheitsvorrichtung für Gashähne mit einem den Gashahn

in den einzelnen Stellungen sperrenden Riegel, wobei der beim

Öffnen des Hahnes ausgelöste Sperriegel die Auslösung eines Warnungs-

zeichens veranlaßt. Friedr. Vogel , Bünde i . Westf. (D. R. P. 289037

vom 2. August 1913.)

- -

i

Regulierdüse für Gasbrenner mit wirbelndem Gasaustritt.

Louis Blumer, Zwickau i . S. Die die Wirbelung erzeugenden

gewundenen Kanäle befinden sich im zylindrischen Austrittsende der

Düse. (D. R. P. 288744 vom 20. März 1914.) i

Ersatz einer Gebläselampe. P. J. Fox. Der Boden eines

gewöhnlichen Probiertiegels wird abgeschnitten , der an beiden Seiten

offene konische Mantel über den zu glühenden Tiegel gesetzt und das

Ende mit einem Porzellandeckel verschlossen. Bei Anwendung eines

TIRRILL-Brenners von üblicher Größe ist es mit Hilfe dieser Vorrichtung

möglich , Calciumcarbonat durch Glühen in Oxyd zu verwandeln.

Die bei Verwendung eines Gebläses beobachteten Glühverluste, nament-

lich leichter Niederschläge, werden vermieden. (Journ. Ind. Eng. Chem.

1914, Bd. 6, S. 940-941 .) ks

Versuchsofen, insbesondere für Laboratoriumszwecke, mit wage-

recht eingelagerter Muffel. Dr. Wilhelm North , Thale i . Harz. -

Der Ofen besteht nur aus dem Ofenstück a, der in dieses eingelagerten

auswechselbaren Muffel b und dem Aufsatzstück c, welches den Füll-

trichter darstellt. Das Ofenstück a hat oben in der Mitte einen trichter-

förmigen Einlauf d, welcher sich nach unten hin in eine nahezu recht-

eckige Aussparung h fortsetzt, welche in eine trichterförmige Höhlung e

endigt, an welche sich die Aussparung für den Rost ƒund die Aschen-

kammer g ansetzt. In die zwischen dem Einlauf d und dem Trichter e be-

findliche recht-

eckige Aus-

sparung h wird

die Muffel b

eingelagert,

welche mit

steilem Dach

versehen ist,

dessen Flächen

als Leitwände

für das durch

denFülltrichter

eingegebene

Brennmaterial

dienen. Um

möglichst aus-

d

-&-

h

n

i

n.

m

e

f.

a

M

giebige Verbrennung und hohe Temperatur zu erzielen , sind Luft-

zuführungskanäle i in dem Ofenstück a ausgespart. Die Gebläseluft

wird durch einen seitlichen Stutzen zugeführt und tritt in einen Ring-

raum m ein, welcher durch einen Blechmantel n auf einem großen

Teil des Ofenumfanges gebildet ist. Hier findet eine Vorwärmung der

Preßluft statt, welche sich in den Kanälen i und k verstärkt. Will man

statt Rostfeuerung eine Gasfeuerung verwenden , so läßt man das Gas

sich im Raum h entzünden. (D. R. P. 289 293 v. 28. April 1914.) i

Neue Versuche mit dem Heizmann-Calorisator. P.M.E.Schmitz.¹)

Dieser besonders für die Überhitzung von Wasserdampf geeignete

Apparat hat sich vorzüglich bewährt ; mittels zweier Heizmannplatten,

deren Gesamtfläche 0,1 qm betrug , konnten durch einen fünfteiligen

Bunsenbrenner pro Stunde 17 bis 19 kg Dampf von 168 auf 320

bis 360 ° C. überhitzt werden. (Petroleum 1914, Bd. 10, S. 97.)

Nach einem leistungsfähigen Laboratoriumsüberhitzer haben sich die Chemiker

seit Jahrzehnten gesehnt. kg

Passende Form einer Wägebürette. H. S. Bailey. (Journ. Ind.

Eng. Chem. 1914, Bd. 6, S. 941.)

-

ks

Schmiermittel für Bürettenhähne. E. W. Osgerby. Ein ge-

eignetes Schmiermittel für Bürettenhähne, Exsiccatoren u. ä. kann durch

Zusammenschmelzen gleicher Teile Paraffin und Vaseline erhalten werden.

(Journ. Ind. Eng. Chem. 1914, Bd. 6, S. 960.)
ks

Extraktions-Apparat. A. A. Besson. (Chem.-Ztg. 1915, S. 860.)

Verhinderung des Abgleitens von Gummischlauchverbindungen

an Kühlern. A. Cottrell und H. Wright. Messingdraht wird um

die Verbindungsstellen des Kühlers mit dem Gummischlauche und

einen anschließenden kleinen Teil des Gummischlauches gewunden und

die entstandenen Spiralen in passenden Kurven leicht gebogen. (Chem.

News 1915, Bd. 112, S. 3.) CS

Eine neue und verbesserte Form des Destillationsapparates

nach Kjeldahl. Arthur D. Holmes. Die Apparate können serien-

weise zusammengestellt werden , jedoch so , daß jeder vollständig ge-

trennt benutzt werden kann , selbst die Wasserkühlung ist gesondert.

(Journ. Ind. Eng. Chem. 1914, Bd. 6, S. 1010-1012.)
dd

-

Ein sicherer automatischer Gasverschluß zum Konservieren von

reduzierenden Lösungen. Paul Verbeek. (Chem.-Ztg. 1915, S. 840.)

Über das Methylrot und verwandte Azokombinationen. E.Rupp.

Das Bedürfnis nach einem möglichst allgemein verwendbaren, alkali-

hochempfindlichen Indicator hatte zur Herstellung des Methylrots ")

geführt. Eine Darstellungsvorschrift für die durch Diazotierung von

Anthranilsäure und Kuppelung mit Dimethylanilin erhaltene Dimethyl-

aminoazobenzol-o-carbonsäure wird angegeben. Als Indicatorlösung

wird die 0,2%ige alkoholische Lösung empfohlen. (75 ccm 90 %iger

Weingeist und 25 ccm Wasser.) (Arch. Pharm. 1915, Bd. 253, S. 366.) s

Die Trennung des Magnesiums vom Lithium durch Ammonium-

carbonat in alkoholischer Lösung. J. G. Dinwiddie. Verf. hat

eine Methode dieser Trennung unter Benutzung von 93 % igem Alkohol

ausgearbeitet, so daß im Filtrate der Alkoholgehalt 50 % beträgt. Die

Trennung beider Elemente kann nach Verf. schon durch eine einzige

Operation erledigt werden, wenn der Magnesiumoxydgehalt sich zum

Lithiumchloridgehalte noch wie 2 : 5 verhält. (Chem. News 1915,

Bd. 111 , S. 305.) CS

Über die Fällung des Aluminiums mittels Ammoniak und seine

quantitative Bestimmung als Oxyd. Nebst e. Anh.: Über das Ver-

halten von Platingefäßen beim Glühen. O. Huë. Diss. München

1915. 51 S. 8°.

Zur Praxis der Zuckerbestimmung nach Allihn. J. Pritzker.

Zur Vereinfachung des Verfahrens empfiehlt sich, das abgeschiedene

Kupferoxydul als solches zur Wägung zu bringen, wozu eine Trocken-

zeit von 25 Min. im Wasserdampftrockenschrank genügt, besonders wenn

die Röhrchen unter Anwendung eines vom Verf. angegebenen einfachen

Gestells in senkrechter Stellung getrocknet werden. (Ztschr. Unters. Nahr.-

u. Genußm. 1915, Bd. 29, S. 437 ; Schweiz. Apoth.-Ztg. 1915, Bd. 53,

S. 409.) kt

1) Vergl. Schmitz, Chem.-Ztg. 1914, S. 687 u. 1163.

2) Apoth.-Ztg. 1907, Nr. 71 .
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5. Organische Chemie.

Eine abgeänderte Reduktionsmethode zur volumetrischen Be-

stimmung von Nitroverbindungen. A. I. Berry und C. K. Colwell.-

Die Lösung der Nitroverbindung wird unter Zugabe einer 50% igen

Bromkalilösung mit einem Überschusse von Zinnchlorür in salzsaurer

Lösung reduziert und der Überschuß des Zinnchlorürs durch eine salz-

saure Kupfersulfatlösung unter Zusatz einer 50 %igen Bromkalilösung

als Indicator zurücktitriert. Da der Endpunkt der Titration durch eine

orangegelbe Farbe angezeigt wird , vergleichen Verf., um ganz genaue

Resultate zu erhalten, die Färbung mit einer Lösung von Kalium-

bichromat von bekanntem Gehalte. (Chem. News 1915, Bd. 112, S. 1.) cs

Die katalytische Hydrogenisation organischer Verbindungen

mit unedlen Metallen bei Zimmertemperatur. C. Kelber. Wenn

man bei katalytischen Reaktionen die Edelmetalle durch unedle ersetzt,

so schienen bisher hohe Drucke, hohe Temperaturen oder bei tiefen

Temperaturen reduzierte Katalysatoren notwendig. Verf. hat an mehr-

fachen Versuchen bewiesen , daß sich auch bei hohen Temperaturen

reduzierte unedle Metalle (wie Nickel und Kobalt) gut zur Hydrogeni-

sation organischer Verbindungen bei Zimmertemperatur und ohne Über-

druck eignen. Besonders gut wirken bei 450 ° C. im Wasserstoffstrome

reduzierte Nickelmetalle (aus basischen Carbonaten) wenn man diese

Salze vor der Reduktion auf einen geeigneten Träger, wie Infusorien

erde, Bleicherde, Hydrosilicate des Aluminiums und Magnesiums oder

Blutkohle bezw. Entfärbungskohle bringt. (Ber. d. chem. Ges. 1916,

Bd. 49, S. 55-63.) ks

Teilweise Acylierung der mehrwertigen Alkohole und Zucker. II.

Emil Fischer und Charlotte Rund. Wie beim Dulcit und Mannit

konnten auch die Acetonverbindungen von Erythrit und Traubenzucker

leicht benzoyliert werden. Die mit Benzoylchlorid bezw. mit p-Brom-

benzoylchlorid erhältlichen krystallisierten Produkte , Dibenzoylaceton-

erythrit bezw. Di(p-brombenzoyl)acetonerythrit, verlieren bei der Hydro-

lyse mit Salzsäure in essigsaurer Lösung sehr leicht den Acetonrest.

EMIL FISCHER ist der Ansicht , daß solche partiell acylierten Derivate

des Traubenzuckers zweifelsohne in der Natur, z. B. in der Gruppe

der tanninartigen Gerbstoffe , vorkommen. Durch Benzoylierung der

nach einem neuen Verfahren dargestellten Monoacetonglucose entsteht

Tribenzoylacetonglucose und daraus durch Hydrolyse Tribenzoylglucose.

In letzterer Verbindung ist die aldehydartige Gruppe des Traubenzuckers

enthalten, denn sie reduziert stark die FEHLINGSche Lösung im Gegen-

satz zur entsprechenden Acetonverbindung. (Ber. d. chem. Ges. 1916,

Bd. 49, S. 88--105.) ks

Über die Isomerie der Benzil-o-carbonsäure und ihrer Derivate.

A. Hantzsch nnd A. Schwiete. Die von C. GRAEBE nach-

gewiesenen farblosen und gelben Formen der Benzil - o - carbonsäuren

und ihrer Derivate wurden von Verf. genauer untersucht. Die Chromo-

isomerie wurde dahin bestätigt, daß die gelben Formen Derivate der

echten Benzilcarbonsäuren und die farblosen Formen die isomeren

Oxylacton-Derivate sind. Säuren, Salze, Ester und Chloride dieser

Gruppe existieren danach in zwei strukturisomeren Reihen :

Chromoisomere Säuren, Salze und Ester:

CO.CO.Ar

COO(H , CH,, Me)

gelbe Keto-Formen

* C [O (H ,CHg , Me) ] — CO.Ar

farblose Oxylaceton - Formen

CI-CO . Ar

Nicht chromoisomere (farblose) Säurechloride :

CO.CO.Ar

CO.CI

echte ketoide Säurechloride Oxylaceton- Chloride.

(Ber. d. chem. Ges. 1916, Bd. 49, S. 213 –—–— 226.)

ks

Über die optische Anomalie der Fluorenon- und Allochryso-

keton-1-carbonsäure. A. Hantzsch. Die Fluorenon- 1 -carbonsäure

(nach G. GOLDSCHMIEDT) ist zinnoberrot und die Allochrysoketon-

1 -carbonsäure (nach H. STOBBE) ist bordeauxrot, aber die Salze und

Ester von beiden sind nur gold- bis orangegelb. Diese optische

Anomalie läßt sich nach Verf. durch eine Anomalie der Konstitution

erklären. Von den echten offenen Ketoncarbonsäuren findet ein Über-

gang zu den ihnen isomeren I. O O.C.OH II.
O.HO.CO (innere

inneren Oxoniumsalzen statt :

(Ber. d. chem. Ges. 1916, Bd.

49, S. 226-232.) ks

Oxo-

nium-

salze).

Über die angebliche Isomerie des Formanilids. A. Hantzsch.-

Die Angaben ORLOWS, wonach drei isomere Formanilide bestehen

sollen, werden vom Verf. als falsch zurückgewiesen. Neben dem eigent

Isomeren als stark verunreinigte Oxanilsäure und als Oxanilid erkannt.

(Ber. d. chem. Ges . 1916, Bd. 49 , S. 232-234 . ) ks

Zur Chromoisomerie der Phenolaldehydsalze. A. Hantzsch. -

Entgegnung zu H. PAULYS Veröffentlichung : >>Zur Konstitution der

Phenolaldehydsalze « .¹) (Ber. d. chem. Ges. 1916, Bd. 49, S. 234-236.) ks

Die Acetylierungsprodukte des 2-Oxy-3-methoxybenzaldehyds.

E. Rupp und Marg. Beyer. (Arch. Pharm. 1915 , Bd . 253 , S. 379.) s

Beiträge zur Kenntnis des Parachlor- und Parabrommeta-

kresols. I. R. v. Walther und W. Zipper. (Journ . prakt. Chem. 1915 ,

2. Reihe, Bd. 91 , S. 364.) CS

Der Schmelz- und Erstarrungspunkt des Menthols. R. Meldrum.

Menthol wird unterhalb seines normalen Erstarrungspunktes fest, ein

Umstand, der dem kolloidalen Zustand des Menthols vor der Krystalli-

sation zuzuschreiben ist. Der Erstarrungspunkt verändert sich mit den

kolloidalen Änderungen. Während der Schmelzpunkt desselben konstant

bei 42° C. liegt, beträgt der Fehler bei der Erstarrungspunktbestimmung

selbst bei den besten Methoden etwa 3,3 ° C. (Chem. News 1915,

Bd. 111 , S. 229.) CS

Zur Kenntnis der Reaktionsfähigkeit a- ständiger Hydroxyl-

(Arch. Pharm. 1915, Bd. 253, S. 335.)

gruppen in Anthrachinonderivaten. O. A. Oesterle u. E. R. Haugseth.

(Arch. Pharm. 1915 , Bd. 253, S. 335.)

S

Ein Vorkommen von Indol und Skatol . Edmund O. von Lipp-

mann. Verf. berichtet nach einer vor Jahren ausgeführten Unter-

suchung, daß aus dem Kondensat der Dämpfe, die sich bei der Melasse-

entzuckerung nach dem Strontianverfahren beim anhaltenden Kochen

entwickeln, Indol und Skatol isoliert wurden , nach Eigenschaften und

Analyse als solche identifiziert. Diese Produkte sind die Träger des

fäkalen Geruches solcher Dämpfe und stammen wahrscheinlich aus

Resten von Eiweißsubstanzen oder deren Abbauprodukten her. (Ber.

d. chem. Ges. 1916, Bd. 49, S. 106-107.) ks

Über p-Cyan- und p-Carboxylbittermandelölgrün . B. Rassow

und H. Gruber. (Journ . prakt. Chem. 1915, 2.Reihe, Bd. 91 , S. 341.) cs

Versuche über die Extraktionsmethoden mit Hilfe nicht misch-

barer Lösungsmittel. I. W. Marden und V. Ellcott. Für ver-

schiedene Substanzen wurden die Bedingungen untersucht, unter denen.

sie extrahiert werden können. Zur Extraktion von Aconit und Codein

Strychnin ist Chloroform geeigneter als ein Gemisch von Chloroform und

aus wässriger Lösung eignet sich Chloroform besser als Äther. Für

Ather, während zur Extraktion von Cocain Äther genügt. Beim Morphin

ist keins der bestehenden Extraktionsverfahren für den Gebrauch zur

Analyse schnell und sicher genug. (Journ . Ind. Eng. Chem. 1914, Bd. 6,

S. 928-934.) ks

Die Zusammensetzung des Yohimbins und seine Beziehungen

zur Yohimboasäure. Mesoyohimbin, ein neues Yohimbehe- Alkaloid.

L. Spiegel. Wenn man die aus käuflichem Yohimbinchlorhydrat

mit Ammoniak abgeschiedene Yohimbinbase mehrfach aus 50 %igem

Alkohol umkrystallisiert , so scheiden sich beim Einengen der Mutter-

lauge kugelförmige Krystalle einer neuen Base ab, die sich gemäß der

Analyse als der einfache Methylester des Yohimbins darstellt. Die vom

Verf. als Mesoyohimbin bezeichnete Base hat die Zusammensetzung

C20H23O2N2(OCH3) und den Schmelzp. 247 ° C., aus Benzol oder ab-

solutem Alkohol umgelöst. Sie kann aus Yohimbin durch längeres

Erhitzen mit Alkohol und Kalilauge hergestellt und leicht zur Yohimboa-

säure verseift werden. Mesoyohimbin wirkt in gleicher Richtung, aber

schwächer alsYohimbin. (Ber. d. chem. Ges. 1915, Bd . 48, S. 2077-2083 . ) ks

Die angebliche Identität von Yohimbin und Quebrachin. L.

Spiegel. Verf. konnte den von anderer Seite beschriebenen Befund

bestätigen , daß in manchen Rinden von Quebracho blanco Alkaloide

der Yohimbingruppe, wahrscheinlich auch Yohimbin selbst, vorkommen.

Die Identität von Quebrachin (aus Quebracho blanco) und Yohimbin

(aus Yohimbe) kann aber noch nicht als bewiesen gelten. (Ber. d.

chem. Ges. 1915, Bd. 48, S. 2084-2087 .) ks

-

Über die Bildung der Araroba (des Rohchrysarobins) in Andira

araroba Aguiar. O. Tunmann. (Apoth. -Ztg. 1915, Bd. 30, S. 525.) s

Zur Kenntnis des Salzbildungsvermögens natürlicher Chrysazin-

derivate. O. A. Oesterle und E. R. Hangseth. (Arch. Pharm. 1915,

Bd. 253, S. 327.) S

Über die Beziehung des Hesperidins zu Pflanzenfarbstoffen .

O. A. Oesterle und R. Kueny. (Arch . Pharm. 1915, Bd . 253 , S. 383.) s

Über die Teil-Trennung der Peptone auf Grund ihrer Löslich-

keit bezw. Unlöslichkeit in Methyl- und Äthylalkohol. E. Vlahutza.

(Pharm . Zentralh . 1915, Bd. 56 , S. 443.)
S

lichen Formanilid wurden bei der Nachprüfung die vermeintlichen ¹) Ber. d. chem. Ges . 1915, Bd . 48, S. 2010.
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-Fadenziehendes Brot. K. Alpers. Das Fadenziehen ist durch

das Wachstum von Bakterien aus der Gruppe der Kartoffelbazillen be-

dingt. Die Dauersporen werden durch die Backtemperatur nicht ge-

tötet. Sie sind sehr empfindlich gegen Säure ; deshalb tritt das Faden-

ziehen bei gut gesäuertem Brot weniger leicht auf. Das für 20 kg Teig

benötigte Wasser könnte auch mit 5 g reiner Milchsäure versetzt werden.

(Pharm. Zig. 1915, Bd. 60, S. 568.)
S

Über die Untersuchung von Backwaren (Brot , Kuchen) und

über die hierzu empfohlenen Verfahren. E. Spaeth. (Pharm.

Zentralh. 1915, Bd. 56, S. 363, 383.) S

Der Nachweis der Ernährungsmöglichkeit des deutschen Volkes

auf Grund der amtlichen Statistik. E. Glanz. (Ztschr. angew. Chem.

1915, Bd. 28, I , S. 295.)
CS

Die Beurteilung des Wassergehaltes von Wurstwaren. E. Feder.¹)

Bei der Untersuchung von Stichproben frischer Würste, die an

Lazarette und Truppenteile geliefert waren, wurde festgestellt, daß un-

verhältnismäßig große Mengen von Wasser in die Würste verarbeitet.

Es wurde gefunden :
waren.

Wasser
Wasser

zuviel

70

Fett Asche
Organ.

Nichtfett

% % % %

Ver-

hältnis-

zalil

Fleischwurst 67,52 13,33 4,30 14,85 4,55 8

desgl. 71,36 10,16 2,42 14,21 5,02 14

desgl. 74,83 6,67 3,71 13,49 5,55 20

desgl . 72,28 12,86 2,44 12,40 5,83 22

desgl. 72,57 12,71 2,84 11,88 6,11 25

Leberwurst 69,55 10,11 2,16 16,89 4,12 2

desgl. 63,30 19,83 2,82 14,05 4,51 7

desgl. 62,40 20,65 2,02 12,86 4,85 11

Es muß eine Höchstmenge festgelegt werden. (Pharm . Zentralh. 1915,

Bd. 56, S. 423.) S

Beitrag zur Katalasebestimmung in der Milch. J. Pritzker.

(Schweiz. Apoth.-Ztg. 1915, Bd. 53 , S. 437, 449 , 461. )
S

—

Über die Erkennung und Bestimmung der Benzoesǎure in

tierischen Nahrungsmitteln. K. Baumann und J. Großfeld.

Eine Nachprüfung verschiedener Verfahren ergab als Grundlage für

eine praktische quantitative Methode: Überführung freier Benzoesäure

in ihr Kalisalz durch Kaliumcarbonat, Fällung entstandener Kaliseife

durch Chlorcalcium, da beim Ansäuern freiwerdende Fettsäuren Benzoe-

säure in Lösung halten, im Filtrate Fällung der Proteine durch Phosphor-

wolframsäure , Perforation des angesäuerten Filtrates mit Tetrachlor-

kohlenstoff und Titration der so erhaltenen Lösung nach Zusatz eines

gleichen Volumens neutralen Alkohols mit n'10-Lauge. Hierbei ist bei

den einzelnen Nahrungsmitteln, wie Milch, Butter, Margarine, Fleisch ,

eine Korrektur anzubringen. (Da sich deren Größe , die z. B. bei

Fetten vom ursprünglichen Säuregrad abhängt, nicht immer einwand-

frei ermitteln läßt, wird die Methode dadurch weniger genau . D. Ref.)

Auf dieser Grundlage werden für Milch , Fette , Fleisch und Fleisch-

zubereitungen genaue Verfahren ausgearbeitet, während sich bei Nahrungs-

mitteln , die besonders reich sind an ungebundenen höheren wasser-

löslichen Fettsäuren, wie Käse, noch Schwierigkeiten ergaben. (Ztschr.

Unters. Nahr.- u. Genußm. 1915, Bd. 29, S. 397, 465.) kt

DieMilchzucker- und Rohrzuckerbestimmung in Milchschokolade.

Th.von Fellenberg. Die beiden Bestimmungen leiden an verschiedenen

Ungenauigkeiten, wie ursprünglicher Gehalt des Kakaos an reduzierendem

und Rohrzucker, Volumen des Unlöslichen u. dgl. Aus den Untersuchungs-

ergebnissen verschiedener Sorten unter möglichster Berücksichtigung obiger

Fehlerquellen ergibt sich folgende vereinfachte, für die Praxis hinreichend

genaue, mit einem Fehler von etwa 0,6 % Milchzucker behaftete Be-

stimmung und Berechnung: 10 g geraspelte Milchschokolade werden

mit etwa 100 ccm Wasser von 60-70° C. bis zur völligen Verteilung

geschüttelt, die abgekühlte Lösung in einem 500 ccm - Meßkolben mit

15 ccm FEHLINGScher Kupfersulfatlösung und 25 ccm Normallauge ver-

setzt, aufgefüllt und filtriert. Zur Milchzuckerbestimmung werden 100 ccm

Filtrat zu 50 ccm siedender FEHLING Scher Lösung gegeben und 6 Min. im

Sieden erhalten. Von dem aus dem abgeschiedenen Kupferoxydul berech-

neten Milchzuckergehalt werden 0,45 % für den durch die Gegenwart von

Rohrzucker bedingten Fehler und 0,7 % für den aus dem Kakao stammenden

reduzierenden Zucker abgezogen. Zur Rohrzuckerbestimmung werden

50 ccm Filtrat mit 1 ccm n-Salzsäure versetzt, genau 30 Min. in siedendes

Wasser gestellt, abgekühlt, mit 0,95 ccm n-Lauge annähernd neutralisiert,

auf 200 ccm aufgefüllt und davon 50 ccm mit 50 ccm FEHLINGscher

Lösung wie gewöhnlich 2 Min. gekocht und der Prozentgehalt an

Invertzucker berechnet. Nun wird der ursprünglich gefundene Milch-

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 26. 1) Chem.-Ztg. 1914, S. 709.

zucker 0,45 % zur Umrechnung auf Invertzucker durch 1,4 dividiert,

der so erhaltene Wert vom gesamten Invertzucker abgezogen, der Rest

durch Multiplikation mit 0,95 umgerechnet und hiervon noch 0,2 %

für die Volumverminderung durch das Unlösliche abgezogen. - Der

Gehalt an Trockenmilch in ganzen Prozenten ergibt sich durch Multi-

plikation des berechneten Milchzuckers mit 2,57 und der ungefähre

Gehalt an Kakao aus 100 Trockenmilch + Rohrzucker. (Mitt. a. d .

Geb. Lebensm.-Unters. u. Hyg. 1915, Bd. 6, S. 45.) kt

Honiguntersuchung nach der Präzipitin-Methode. H. Kreis.

Eine Nachprüfung des von THÖNI ausgearbeiteten Verfahrens an 32

reinen schweizerischen Honigen ergab mittlere Präzipitatmengen von

26,5-38,8 cbmm auf 10%ige Lösung berechnet, und zwar lagen die

Werte bei 19 Proben zwischen 30 und 35 cbmm. Zwei Zucker-

fütterungshonige ergaben geringere Werte als reiner Honig, dagegen

der von Bienen aus den Resten einer abgebrannten Zuckerfabrik ge-

wonnene Honig einen etwas höheren Wert bei positiver FIEHEscher

Reaktion. Im Ganzen sind die Werte geringeren Schwankungen unter-

worfen als die Eiweißfällung nach LUND und sind in Verbindung mit

passenden anderen Untersuchungsverfahren geeignet, verfälschten, über-

hitzten und verdorbenen Honig zu erkennen. (Mitt. a. d. Geb. Lebensm.-

Unters. u. Hyg. 1915, Bd. 6, S. 53.) kt

Zur Berechnung des Invertzuckergehaltes im Weine aus dem

gewogenen Kupferoxydul bezw. Kupfer. J. Pritzker. Ohne Invert-

zuckertabelle berechnen sich annähernde für die Praxis hinreichend

genaue Werte aus dem aus 25 ccm Wein erhaltenen Kupferoxydul

nach den Formeln :

A (g Cu,O)X 18

A (g Cu) X 20
=

g Invertzucker im Liter

g ""

und falls bei der Klärung eine Verdünnung des Weines im Verhältnis

von 10:11 stattgefunden hat

-

21 "" 39

kt

A (g Cu₂O) X 20 g Invertzucker im Liter

A (g Cu) 22 g-

(Mitt. a . d . Geb. Lebens. -Unters. u . Hyg. 1915 , Bd . 6, S. 62.)

Zum Nachweis geringer Mengen von Oxalsäure im Wein.

H. Kreis und W. I. Baragiola. Oxalsäure wird absichtlich zuge-

setzt , um den Calciumgehalt in gewissen Weinsorten zu vermindern

oder um den sog. MÖSLINGERschen Säurerest zu erhöhen. Zu ihrem

Nachweis werden 50 ccm Wein mit 2,5 ccm Eisessig, 5 ccm einer

kaltgesättigten Natriumacetatlösung versetzt und während 24 Stunden

stehen gelassen. Man schüttelt um, wobei vorhandenes Calciumoxalat

aufgeschlämmt wird, während Calciumtartrat größtenteils fest am Boden

haften bleibt, und zentrifugiert. Den Rückstand spült man mit Hilfe.

eines Teils der klaren Flüssigkeit in ein kleines Zentrifugierrohr, dessen

unterer Teil auf etwa 2 mm verjüngt ist, und zentrifugiert nochmals.

Man erhält genug zur mikroskopischen Untersuchung, wenn nur 0,010/0

Oxalsäure vorhanden ist. Die charakteristischen Täfelchen sind unter dem

Mikroskop unverkennbar. (Schweiz. Apoth. -Ztg. 1915, Bd. 53, S. 397.) s

-

Über den Nachweis von Citronensäure im Wein. E. Baier und

P. W. Neumann. 25 ccm Wein werden mit Lauge neutralisiert, mit

Essigsäure gegen Lackmus deutlich sauer gemacht, mit 3 g reinster

Blutkohle (frei von kohlensaurem Kalk) 10 Min. unter öfterem Um-

schütteln bei gewöhnlicher Temperatur stehen gelassen und filtriert.

Zu 10 ccm des klaren Filtrats setzt man 1 ccm DENIGÈS- Reagens, erhitzt

zum Sieden und filtriert, wenn Ausscheidung erfolgt. Zum Filtrat fügt

man tropfenweise Permanganat bis zur beginnenden Abscheidung von

Manganoxyden, die man durch einige Tropfen Wasserstoffsuperoxyd be-

seitigt. Bei Vorhandensein von Citronensäure entsteht eine starke weiße

Trübung von acetondicarbonsaurem Quecksilber, das sich allmählich

flockig zu Boden setzt. Zur näheren Charakterisierung wird der Nieder-

schlag 8 Min. zentrifugiert, die saure Lösung vom Rückstande abgegossen,

dieser auf kleinem Filter mehrmals mit wenig kaltem Wasser gewaschen,

in 2-3 ccm 10 %iger Kochsalzlösung gelöst und diese Lösung mit

wenigen Tropfen verdünnter Eisenchloridlösung ( 1 T. offizineller Lösung

zu 10 T. verdünnt) versetzt, wodurch eine himbeerrote Färbung von

acetondicarbonsaurem Eisen entsteht. Man kann auch den Niederschlag

schon auf dem Filter mit Eisenchlorid beträufeln. (Ztschr. Unters. Nahr.-

u. Genußm. 1915, Bd. 29, S. 410.) kt

Mitteilung aus demAnalysen verschiedener Branntweine.

kantonalen Laboratorium Luzern. — Bei 31 Branntweinproben, besonders

Enzianen und Wacholder, wurden Alkohol, Gesamtsäure und Gesamt-

ester bestimmt, dessen Gehalt von 0,06-4,38 g auf das Liter absoluten

Alkohol berechnet schwankte, sowie auf Aldehyde und Furfurol geprüft,

die ihrerseits keinerlei Abhängigkeit vom Estergehalt zeigten. (Mitt. a. d.

Geb. Lebensm . -Unters. u. Hyg. 1915, Bd. 6, S. 65.) kt
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Zur Wertbestimmung der Rhamnus-Rinden. O. Tunmann.

Aus der Untersuchung ist hervorzuheben, daß Rhamnus carniolica eine

der Faulbaumrinde von Rh. frangula gleichwertige Droge liefert. Die

Handelsware von Rh. cathartica ist unter den Rhamnusrinden die minder-

wertigste. Für Rh . Purshiana (Cascara sagrada) wurde ein geringerer

Gehalt an Anthrachinonderivaten gefunden als bei Rh . frangula. Da

dies mit der praktischen Erfahrung in Widerspruch steht, so ist an-

zunehmen, daß hier die Wirkung der Anthrachinonderivate von anderen

Pflanzenstoffen (Tannoglucosiden?) wesentlich unterstützt wird. (Apoth.-

Ztg. 1915, Bd . 30, S. 493.)
S

Wollfett oder in die daraus durch Verseifung darstellbaren Wollfett-

alkohole unter Zusatz von Alkalicarbonat oder Seifenlösung kolloidale

Hydroxydule oder Seifen dieser Metalle enthaltende Salbenkörper darstellen .

In gleicher Weise können auch die kolloidalen Hydroxydule oder Seifen

des Rutheniums, Iridiums, Osmiums und Rhodiums in Salbenkörper ein-

verleibt werden. Z. B. wird die 1 T. Rhodiummetall entsprechende Menge

des käuflichen Chlorids RhCl3 + 4H2O unter Zusatz von etwas konz.

Salzsäure, um die Löslichkeit zu erhöhen , in möglichst wenig Wasser

gelöst und mit 9 T. durch schwaches Erwärmen erweichten Wollfettes

in einzelnen Mengen innig vermischt. Hierauf wird die Masse zwecks

Umsetzung in das kolloidale Hydroxyd Rh(OH); mit der erforderlichen

Menge konz . Sodalösung in kleinen Anteilen durchgeknetet. Die so

erhaltene Salbenmasse wird nach einigem Stehen behufs vollständiger

Umsetzung durch Waschen mit Wasser und nachfolgendes vorsichtiges

Trocknen gereinigt oder durch Lösen in Petroläther und Fällen mit

Alkohol in Produkte mit höherem Gehalt an kolloidalem Metallhydroxyd

übergeführt. Der erhaltene Salbenkörper ist von orangegelber Farbe

und wird nach Reinigung von allen Wollfett lösenden Flüssigkeiten als

Organosol aufgenommen. Zur Darstellung der Salbenkörper , welche

die kolloiden Tetrahydroxyde des Osmiums (Os[OH] ) und Rutheniums

(Ru[OH] ) enthalten , können an Stelle der Chloride ihre Tetroxyde

OSO und RuO, treten , indem diese Oxyde , in Lösung mit Wollfett

verrieben, durch Behandlung mit Alkohol in die kolloidalen Hydroxyde

Über das offizinelle Magnesiumcitrat. L. Reutter. (Schweiz. übergeführt werden können .übergeführt werden können . (D. R. P. 289620 vom 31. Juli 1913,

Apoth.-Ztg. 1915 , Bd. 53, S. 424.)
Zus. zu Pat. 229 306.) i

Vergleichende Untersuchungen über die Wertbestimmung von

Semen Sinapis, Oleum Sinapis und Charta sinapisata nach den

verschiedenen dafür angegebenen Methoden. F. Wehrmann , K.

Wegener, Fr. H. Braunworth und K. Meyer. Das Ergebnis

dieser, von den Verf. gelösten Preisaufgabe der HAGEN - BUCHHOLZ-

STIFTUNG des DEUTSCHEN APOTHEKER-VEREINS ist, daß die Methode

des D. A. B. 5 zur Bestimmung des Senföls in Senfmehl, Senföl, Senf-

spiritus und Senfpapier die beste und zuverlässigste ist. (Arch. Pharm.

1915, Bd. 253, S. 306, 321.) S

Die Herstellung der Maßflüssigkeiten des Deutschen Arznei-

buches 5. Ein Merkblatt der Münchener Pharmazeutischen Ge-

sellschaft. (Pharm. Zentralh . 1915, Bd. 56, S. 403.)

Die britische Pharmakopöe 1914. F. Düsterbehn.

Ztg. 1915, Bd . 30, S. 445.)

S

S

(Apoth.-

S

Arzneimittelverkauf in Ägypten. H. Schelenz. (Pharm . Zentralh.

1915, Bd. 56, S. 383.) S

DieVorschriften des homöopathischen Arzneibuchs zu Causticum

Hahnemanni und Calcium causticum Segini. Erw. Richter. (Apoth.-

Ztg. 1915, Bd. 30, S. 437.)
S

Veränderungen bei Jodbenzin. Rapp. -Jodbenzinlösung, die

als Desinfektionsmittel für die Hände und das Operationsfeld in der

Chirurgie empfohlen wird, zeigt eine bemerkenswerte Abnahme des

Jodgehaltes bei der Aufbewahrung. Die Abnahme ist viel geringer

bei den Lösungen mit Petroläther, als bei denen mit Leichtbenzin des

Handels. Die Jodabnahme ist geringer in vor Licht geschützten Flaschen.

Das Jodbenzin kann ersetzt werden durch das Jodbenzinoform, das

keine Jodabnahme zeigt und nicht feuergefährlich ist. Die Ärzte klagen

dagegen über dessen üblen Geruch und betäubende Wirkungen. (Pharm.

Ztg. 1915, Bd. 60, S. 609.)

-

S

Die Tierkohle des Kriegsmedikamentenkomitees in Prag. H.

Haerdtl. Diese Tierkohle soll , » von Prof. WIECHOWSKI chemisch

und biologisch geprüft« , von den Apotheken in den Verkehr gebracht

werden. Die Untersuchung ergab jedoch , daß die Absorptionskraft

weit unter dem von der Ministerialverordnung geforderten Wert liegt,

und daß der Chlorgehalt, 0,35 %, nicht mehr mit dem Ausdruck Spuren

sich bezeichnen läßt. (Ztschr. österr. Apoth.-Ver. 1915, Bd . 53, S. 275.) s

Oxydationsverhütende Verpackung für Kanülen und ähnliche

kleine Stahlinstrumente. Wilhelm Boehm, Berlin. Man ver-

wendet hierzu aus Glas bestehende, an einem Ende geschlossene Röhrchen,

die auf jede einzelne Kanüle eng anliegend passen. (D. R. P. 289 322

vom 14. Februar 1914.) i

Granulierendes Wundöl - Knoll. R. Werner. Dieses aus thera-

peutischen Gründen nur teilweise gereinigte gelbe Mineralöl, neutraler

Reaktion, mit etwa 70 % innerhalb 300-360 ° C. siedend , praktisch

keimfrei , der Firma KNOLL & Co. reinigt die Wunden und fördert

deren festen Schluß von innen heraus. (Pharm. Zentralh . 1915, Bd.

56, S. 479.) S

Combustin. C. Mannich und B. Kather. Diese von der

CHEMISCHEN FABRIK ZU FÄHRBRÜCKE in den Handel gebrachte Heil-

salbe bei Brandwunden, Hautausschlägen usw. besteht aus etwa 54 %

einer aus Vaselin und einem wachsartigen Stoff bereiteten Grundlage,

24 % Stärke, 2 % Wismutsubnitrat, 19 % Zinkoxyd, 0,3 % einer Aluminium-

verbindung und etwas Borsäure und Perubalsam. (Apoth.-Ztg. 1915,

Bd. 30 , S. 472.) S

Darstellung von anorganische Kolloide enthaltenden Salben-

präparaten. Kalle & Co. Akt.- Ges. , Biebrich a. Rh. Nach D. R. P.

268 311 , ¹) Zus. zu Pat. 229306,2) kann man durch Einverleibung der

Lösungen von Salzen des zweiwertigen Platins oder Palladiums in

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 27.

Antibetin. C. Mannich. Dies von der KRONEN - APOTHEKE

in Berlin in den Verkehr gebrachte Mittel gegen Diabetes enthält in

jeder Tablette 0,05 g Santonin, 0,2 g Magnesiumsuperoxyd, 0,15 g

eines unlöslichen proteinreichen Materials und außerdem Milchzucker

und fettartige Substanzen. Der Preis von 20 Tabletten beträgt 5 M!

(Apoth.-Ztg. 1915, Bd. 30, S. 535.) S

Herstellung von Präparaten aus Zuckerarten und Formaldehyd.

Bauer & Cie , Berlin. Milchzucker wird unter Zusatz von Glucose

geschmolzen und mit gasförmigem Formaldehyd behandelt.
Man ge-

langt hierdurch ohne Druck zu hochkonzentrierten, festen Präparaten.

(D. R. P. 289342 vom 13. Dezember 1913.) r

Das Cymarin des kanadischen Hanfes und damit verwandte

Herzgifte. G. Trier. (Schweiz. Apoth.-Ztg. 1915, Bd. 53, S. 489.) s

Pulpa Cassiae als Ersatz für Pulpa Tamarindorum. E. Gold-

mann. (Pharm. Zentralh. 1915, Bd. 56, S. 496.) ' S

Darstellung von Harnstoffen der Naphthalinreihe. Farben-

fabriken,vorm. Friedr. Bayer & Co. Man verwendet an Stelle

der in der Aminogruppe durch Aminoacidylreste der Benzolreihe sub-

stituierten Naphthylaminsulfonsäuren oder deren Derivate des Haupt-

patentes 2781221) die entsprechenden, durch andere aromatische Amino-

acidylreste substituierten Naphthylaminsulfonsäuren oder deren Derivate

als Ausgangsmaterialien, bezw. behandelt diese Ausgangsmaterialien

oder die des Hauptpatents statt mit Phosgen mit Thiophosgen und

seinen Ersatzprodukten behufs Erzeugung der entsprechenden Thio-

harnstoffe. Auch können in diesen Harnstoffen die Aminoacidylreste

der Benzolreihe ganz oder teilweise durch Aminoacidylreste anderer

Ringsysteme, z. B. durch den Aminonaphthoylrest ersetzt werden und an

Stelle der den Harnstoff bildenden CO- Gruppe die CS - Gruppe ein-

geführt werden. (D. R. P. 289 270 v. 3. Mai 1914, Zus. zu Pat. 278122.) r

Darstellungvon Harnstoffen und Thioharn stoffen der Naphthalin-

reihe. Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. An Stelle

allgemein im Kern hydroxylierte Naphthylaminsulfosäuren verwenden.

der aminoacidylierten 1. 8-Aminonaphtholsulfonsäuren2) lassen sich ganz

(D. R. P. 289 271 vom 3. Mai 1914, Zus. zu Pat. 278122.)

-

-

r

Darstellung von Harnstoffen und Thioharnstoffen der Naphthalin-

reihe. Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. Man ver-

wendet solche in der Aminogruppe aminoacidylierte Aminonaphthalin-

sulfonsäuren und deren Derivate, bei denen die bisher benutzten Amino-

acidylreste ganz oder teilweise durch den Aminophenylharnstoffrest

ersetzt sind. Man kann auch zur Herstellung derartiger, den Amino-

phenylharnstoffrest enthaltenden Säuren von den gemischten Harnstoffen

ausgehen, die man dadurch erhält, daß man Acidylphenylendiamine

einerseits und Aminonaphthalinsulfonsäuren und ihre Abkömmlinge ander-

seits in molekularem Verhältnis mit Phosgen behandelt und dann den

Acidylrest verseift. (D. R. P. 289 272 vom 13. Mai 1914, Zus. zu Pat.

278 122.)

1) Chem.-Ztg. Repert. 1914 , S. 538.

r

2) Vergl. D. R. P. 278 122, 284938, 288 272/73, 289107 u . 289270 ; Chem. -Ztg.

¹) Chem.-Ztg. Repert. 1914, S. 20. Repert. 1914, S. 538 ; 1915, S. 301 , 470 ; 1916, S. 5.2) Ebenda 1911 , S. 10.
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C

a

11. Anlagen. Kraft- und Arbeitsmaschinen. Apparate. ")

Vakuumdichter Verschluß an Vakuumgefäßen und anderen Appa-

raten. Dr.Franz Skaupy, Berlin. - Weiche, bei gewöhnlicherTemperatur

wasserzersetzende Metalle, z. B. Alkalimetalle oder

Legierungen derselben, welche an den Gefäß-

wänden stark adhärieren, werden als Kitt ver-

wendet. Man kann auch Legierungen von Alkali-

metallen mit Metallen benutzen, welche, ohne

e die Weichheit derselben erheblich zu vermindern,

den Schmelzpunkt erhöhen , z. B. Natriumblei-

legierungen. Diese Kitte können mit Vorteil be-

sonders bei elektrischen, Gas- und Dampflampen

verwendet werden, da sie leicht der Beanspruchung

bei höheren Temperaturen angepaẞt werden

können. Die Außenflächen der Kittstellen können

nachträglich mit Lack überzogen werden , um

sie vor dem Einfluß der Atmosphäre zu schützen.

Die Abbildung verdeutlicht beispielsweise eine

luftdichte Stromeinführung in Quarzgefäße. Man

quetscht z. B. einen Wolframdraht a in ein Quarz-

rohr b auf einer kurzen Strecke c ein, wodurch

das Rohr b auf einer Seite geschlossen wird .

Um diesen Verschluß vakuumdicht zu machen,

gießt man die Höhlung oberhalb der Quetschung c mit einer Natrium-

bleilegierung d aus. Der Verschluß verträgt, ohne seine Dichtigkeit

einzubüßen, ein Erhitzen über 200 ° C. Auf die Legierung d wird

schließlich der Schutzüberzug e aufgebracht. (D. R. P. 289011 vom

10. April 1914.)

b

i

Chlorierungsapparat. Fin Sparre, W. E. Masland und E. J. du

Pont de Nemours Powder Company, Wilmington, Delaware. (V.

St. Amer. Pat. 1148 259 vom 27. Juli 1915, angem. 17. April 1913.) ks

Eine wenig bekannte zweckmäßige Riemenverbindung. K.

Micksch. Man nagelt die vorher abgeschrägte und mit Riemenkitt

geklebte Verbindungsstelle mit Holznägeln fest. Das Übereinanderlegen

der Riemen braucht dann nicht mit überlangen Riementeilen zu ge-

schehen und das Pressen der Verbindungsstellen kann unterbleiben.

Doch dürfen bei dieser Verbindung für die Holznägel im Riemen

vorher nicht zu große Löcher geschlagen werden. (Ztschr. ges. Kohlens.-

Ind. 1915, Bd. 21 , S. 321.) CS

Zur Frage der Zusammensetzung guter Rostschutzmittel. P.

M. Grempe. (Seifensieder-Ztg. 1915, Bd. 42, S. 564.)
CS

Schweißmaschine zum Schweißen unrunder Gegenstände , bei

welcher das zu schweißende Eisenstück durch einen Zahn-, Ketten-

oder Stahlbandtrieb unter dem Brenner bewegt wird. Dr.- Ing.

Karl Weidmann , Leichlingen, Rheinprovinz. (D. R. P. 289391 vom

1. Juli 1914.) i

Öltrocknungsapparat. W. P. Bending, Palo Alto , Californien.

(V. St. Amer. Pat. 1 144 522 v. 29. Juni 1915, angem. 30. Sept. 1914.) ks

Über Maschinenöle. C. F. Otto. (Seifensieder-Ztg. 1915,

Bd. 42, S. 562.) CS

Der Dieselmotor und die zu seinem Betrieb gebräuchlichen

Treiböle. E. Schwab. (Seifensieder-Ztg. 1915, Bd. 42, S. 561.) cs

Brennerrohr für Dampflampen , insbesondere Lötlampen , mit

Lufteinlaßkanälen , welche die Wandung des Brennerrohres in solcher

Richtung durchsetzen , daß die hindurchgehenden Luftstrahlen vom

geraden Wege nach dem Gasstrahle hin abgelenkt werden und in ent-

gegengesetzter Richtung des Gasstrahles oder in zwei einander ent-

gegengesetzten Richtungen in das Brennerrohr eintreten. Gustav Barthel,

Dresden. (D. R. P. 289298 vom 20. März 1913.) `
i

Trocken- und Glühtrommel. Friedrich Haas G. m. b. H. ,Friedrich Haas G. m. b. H.,

Lennep in der Rheinprovinz. Das Auslaufende der Trommel ist im

Innern auf eine gewisse Länge mit einem oder mehreren Schnecken-

gängen ausgerüstet, welche bei Änderung der Drehungsrichtung der

Trommel das Gut nach dem Einlaufende zurückbefördern. (D. R. P.

289179 vom 2. Dezember 1913.) i

-

Mit flüssigem Brennstoff betriebene Brenner zum Trocknen

von Rohsand-Gußformen. Carl Axel Aahmann, Christiania in

Norwegen. Senkrecht zur Mündung eines in den Brennstoffbehälter 5

eingeführten offenen Brennstoffzuleitungsrohres 2 ist eine Preßluftdüse 1

und vor der Rohrmündung ein aus zwei mit den stumpfen Flächen

zusammenstoßenden Kegeln gebildetes Mundstück 6 (Brenndüse) an-

geordnet. Infolgedessen tritt der durch den Luftstrom mitgerissene,

durch Rohr 2 zugeführte Brennstoff in fein verteilter, aber nicht ver-

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 30.

3

1
2

5

gaster Form durch das Mundstück 6, und es entsteht eine große

Flamme von verhältnismäßig niedriger Temperatur, daß die

Wärme zwar zum

Trocknen der Form

ausreicht, aber einer

Beschädigung der Form

durch Einwirkung zu

hoher Hitze vorgebeugt

wird. Der Luftstrom

kann mittels eines

Hahnes 3 und die durch

Rohr 2 angesaugte

Brennstoffmenge mittels

eines Nadelventils 4 ge-

regelt werden, welches

die Öffnung am unteren

Ende des Rohres 2 be-

einflußt. Der Brenner

kann auch zum Schwär-

zen von Gußformen

verwendet werden. Der

Behälter 5 wird dann

zu diesem Zwecke mit

Schwärze gefüllt , welche von der Druckluft mitgerissen und verspritzt

wird. (D. R. P. 289352 vom 5. Februar 1914.)
i

Gewinnung von Staub und Brikettierung mit Staub aus orga-

nischen, schmelzbaren Stoffen, wie Pech und Asphalt, durch Zer-

stäuben und genügend langes Inderschwebehalten der geschmolzenen

Stoffe. Karl Fohr, München, und Emil Kleinschmidt, Frankfurt a. M.

Eine lange und große, an beiden Enden offene Trommel oder

Rutsche a besitzt an einem Ende den Ausfluß b. Das in der Trommel

befindliche Brikettiergut bewegt sich infolge der schrägen Lage der

Durch die Rinneƒ wird das Brikettiergut in das Innere der Trommel

Trommel und ihrer Drehung selbsttätig nach der Ausflußmündung b.

eingeführt. Die Trommel wird mit Hilfe von Rollen g in Umdrehung

versetzt, welche in Ringnuten h der Trommel eingreifen und von einem

Motor i aus mittels Kette k gedreht werden . Am rechten Ende der

Trommel ist eine

gegen die offene

Stirnseite der Trom-

mel gerichtete Zer-

stäubungseinrich-

tung angeordnet, mit-

tels welcher das orga-

nische, schmelzbare

Material unter ent-

sprechendem Druck

in die Trommel ge-

blasen wird. Die Zer-

stäubungsvorrich-

tung besteht aus dem

Behälter m, der vorn

rechtwinklig umge-

bogen ist und in ein zugespitztes Rohr n ausläuft, dessen Mündung

durch ein von außen zu betätigendes Ventil o geschlossen werden kann.

Das Rohr n ist von einer Düse p umgeben, die bei q an eine Druck-

mittelleitung, z. B. an eine Dampf- oder Preßluftleitung, angeschlossen

Durch das der Düse entströmende Druckmittel wird das flüssige,

im Trichter m befindliche Pech, Teer, Asphalt o. dergl. zerstäubt und

in Form eines trockenen Pulvers in die Trommel a geblasen. An der

gegenüberliegenden Seite der Trommel a sind mehrere jalousieartig an-

geordnete Prallflächenr schräg hintereinander angebracht, welche mit

Hilfe einer Stange s dauernd oder zeitweise erschüttert werden, so daß

der sich ansetzende Staub abfällt. Mittels eines Exhausters w wird das

Druckmittel aus der Trommel a so abgesaugt, daß im Innern der

Trommel ein schwacher Zug entsteht. Führt man durch die Rinne f

kein Brikettiergut ein, so gewinnt man den gebildeten Staub aus den

organischen schmelzbaren Stoffen für sich allein. (D. R. P. 289069 vom

15. April 1914.) i

Darstellung siliciumhaltiger Katalysatoren. N. Sulzberger,

New York. Wässrige Nickelsalzlösung wird mit einer Lösung von

Natriumsilicat behandelt. Der filtrierte und getrocknete Rückstand wird

mit Wasserstoff in der Hitze reduziert. Das entstehende schwarze

Pulver, welches die Kieselsäure gleichsam in kolloidaler Form enthält,

wird direkt als katalytische Substanz bei der Fetthärtung u. ä. verwendet.

(V. St. Amer. Pat. 1143332 v. 15. Juni 1915, angem. 25. Febr. 1914.) ks
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14. Beleuchtung. Heizung.

Beleuchtungseinrichtung für Räume zum Vorführen von kine-

matographischen oder anderen Projektionsbildern mit Abblendung

des Lichtes vom Projektionsschirm und von den Augen des Zu-

schauers. Shado- Lite Manufacturing Co. , Beaver Falls, V. St. A.

Es ist ein Reflektor mit Spiegelflächen angebracht, welche in der

Längsrichtung des Vorführungsraumes erheblich länger sind als quer

dazu. (D. R. P. 289130 vom 14. Januar 1915.) i

Doppelstreuer für Scheinwerfer mit die Streuerlinsen tragenden

Rahmen, welche in Büchsen auf einer gemeinsamen, in achsialer Richtung

federnd verschiebbaren Schraubenspindel gelagert sind, wobei die stoß-

sichere Lagerung der Steuerrahmen durch eine einzige Feder bewirkt

wird. Siemens- Schuckert-Werke G. m. b. H., Siemensstadt bei Berlin.

(D. R. P. 289 289 vom 25. Oktober 1913, Zus. zu Pat. 224697.) i

Glühlichtdampfbrenner mit auf dem oberen Rand eines ring-

förmigen Brenndochtes ruhenden , die Verdampferflamme nieder-

haltenden Verdampfernetz. Frederick Augustus Baynes, Glou-

cester, V. St. A. Das Verdampfernetz ist in seinem mittleren Teil

durch einen daran befestigten Metallring versteift, um es gegen Ver-

biegung zu schützen und sein gleichmäßiges Anliegen gegen die Docht-

kante zu sichern. (D. R. P. 289 299 vom 3. März 1914.) i

Invertlampe für Wassergas. Paul Andre , Leverkusen, Bez. Cöln.

Der Brenner ist aus Temperguß hergestellt, und das Brennerrohr

führt ohne Zwischenschaltung einer Mischkammer oder Luftzuführung

unmittelbar zum Brennermundstück oder Glühkörper. (D. R. P. 289203

vom 20. Dezember 1914.) i

Elektrischer Handanzünder , welcher unter Zwischenschaltung

eines Widerstandes an ein Stromleitungsnetz anschließbar ist und beim

Zusammendrücken der federnden Leiterenden einen Lichtbogen erzeugt.

Ferrucio Celeri , Rom. Die Leiterenden bestehen aus Metall, um

bei geringstem Stromverbrauch einen möglichst langen, dabei aber wenig

leuchtenden Lichtbogen zu erzielen. (D. R. P. 289 339 v. 16. Mai 1913.) i

Elektrische Glühlampe mit Metallglühkörper und den Faden

nicht angreifender Gasfüllung. Allgemeine Elektrizitäts - Gesell-

schaft, Berlin. Für Lampen, deren Leuchtkörper in indifferenten

Gasen von hohem Druck brennen, haben sich diejenigen Gase am

geeignetsten erwiesen , welche die kleinste Wärmeleitfähigkeit besitzen,

insbesondere Argon. Da aber Argon sich mit keinem anderen Element

verbindet, und die Verdampfung des Metallglühkörpers nicht vollkommen

verhindert werden kann, so besteht beispielsweise der sich allmählich

bildende Beschlag der Glocke aus schwarzem Wolfram in metallischem

Zustande, welches bereits in ganz geringer Schichtdicke eine starke

Verdunkelung der Glocke bewirkt und die Nutzbrenndauer der Lampe

vermindert. Auch neigen die mit reinem Argon gefüllten Lampen zur

Bildung eines Lichtbogens zwischen den Elektroden, wodurch die Her-

stellung von Hochvoltlampen erschwert wird. Nach Versuchen sollen

sich diese Mängel beseitigen lassen, wenn dem Argon. etwas Stickstoff

zugefügt wird. Es soll sich dann in der Glocke aus dem verdampfenden

Wolfram dessen Nitrid bilden , welches einen viel helleren Farbton

besitzt und viel weniger Licht verschluckt. Es genügt schon 0,1 %

Stickstoff, doch kann man auch, wenn man auf die Wärmeleitfähigkeit

des Gemisches weniger Wert legt, bis zu 10 % Stickstoff dem Argon

zusetzen. Gleichzeitig wird dadurch eine Entladung bei höheren Strom-

spannungen erschwert. (D. R. P. 289543 vom 19. August 1913.) i

—

Elektrische Glühlampe mit Leuchtkörper aus einem metallischen

oder nichtmetallischen Leiter erster Klasse, welcher in einer Gas-

atmosphäre mit niedrigem Wattverbrauch brennt. Allgemeine

Elektrizitäts - Gesellschaft, Berlin. Zur weiteren Herabsetzung

des Wattverbrauchs wird der Leuchtkörper von Hand oder selbsttätig

beim Schadhaft- oder Dünnerwerden oder in bestimmten Zeitabständen

durch Nachschub aus einem Vorrat erneuert. Beispielsweise besteht zu

dem Zweck der Leuchtkörper aus einem Draht oder Faden , welcher

kontinuierlich von einer Rolle abgewickelt wird. Der verbrauchte

Leuchtkörper wird nach Passieren des zweiten Kontaktes durch Ab-

brechen oder auf chemischem Wege entfernt oder aufgewickelt. Um

den Zutritt von Luft zu dem nutzbar brennenden Teil des Fadens zu

verhüten oder möglichst zu vermindern, kann der Faden durch ein sehr

enges Quarzrohr zugeführt werden. (D. R. P. 289 605 v. 31. Dez. 1913.) i

Glühlampe mit einem Leuchtkörper aus Metall und einer den

Leuchtkörper nicht angreifenden Gasfüllung. Allgemeine Elek-

trizitäts - Gesellschaft, Berlin. Bei Glühlampen mit einem

Leuchtkörper aus Wolfram oder anderem Metall verdampfen stets kleine

Mengen des Metalles und setzen sich an den Glockenwandungen oder

Kühlung.*)

an einem innerhalb der Glocke vorhandenen Reflektor als dunkler

Belag ab, wodurch mehr oder weniger Licht absorbiert wird. Versuche

haben nun ergeben, daß man diesen Mangel dadurch beseitigen kann,

daß man das den Metalldampf enthaltende Gas der Einwirkung eines

elektrischen Feldes unterwirft, wodurch man das verdampfte Metall

zwingen kann, sich auf bestimmte, in der Lampe untergebrachte, elek-

trisch geladene Körper niederzuschlagen . Zur Herstellung des elek-

trischen Feldes benutzt man am einfachsten den Spannungsunterschied

zwischen den Zuleitungen der Lampe. Zur Anziehung und Ansamm-

lung der verdampften Metallteilchen kann man Drahtgitter aus dünnem

Draht (z. B. 0,1 mm Durchmesser) und ziemlich weitem Abstand der

einzelnen Drähte benutzen, welche nur wenig Licht absorbieren. Das

Drahtgitter wird zwischen dem Leuchtkörper und der Glockenwand,

z. B. jenem Teil der Glockenwand, welchem ein Reflektor von außen

anliegt, untergebracht. Man kann es aber auch zwischen einem in der

Glocke angebrachten Reflektor und dem Leuchtkörper anordnen, wobei

es den Reflektor vor Belag schützt. Die einmal auf das Gitter nieder-

geschlagenen Met Ilteilchen werden nicht wieder in das Gas zurück-

geführt. (D. R. P. 289588 vom 9. September 1913.)

HerstellungvonMetallmänteln aufBogenlampenkohlen. Siemens-

Schuckert-Wer e , G. m. b. H., Siemensstadt bei Berlin . Die Her-

stellung der Metalligt in zwei aufeinanderfolgenden Arbeits-

gängen. Zunächst wird die Kohle auf trockenem Wege durch eines

der bekannten Verfahren mit einem dünnen Metallüberzug versehen.

Dieser Metallüberzug wird dann auf galvanischem Wege auf die er-

forderliche Stärke gebracht. Durch dieses Verfahren soll verhindert

werden, daß durch die Galvanisierung die Kohle mit Metallsalz durch-

setzt wird, welches beim späteren Brennen der Lampe in den Licht-

bogen gelangt und diesen färbt oder beunruhigt. Zum Aufbringen der

ersten Metallschicht kann beispielsweise das SCHOOPsche Metallspritz-

Wird für die Metallschicht
verfahren mit Vorteil verwendet werden.

Kupfer verwendet, so kann man auch die Verfahren nach D. R. P.

247849 und 250963¹) benutzen. (D. R. P. 289589 vom 16. No-

vember 1913.) i

Vorrichtung, mittels welcher die Abkühlung des Kondensators

einer Bogenlampe mit eingeschlossenem Lichtbogen von den Tem-

b

d

peraturverhältnissen unabhängig ge-

macht wird. Rudolf Mylo , Charlotten-

burg. In den Abbildungen ist mit

a, a der Kondensator, mit b, b der diesen

umgebende Mantel, mit c, c die in

letzterem im unteren Teil und mit d, d

die im oberen Teil angeordneten Off-

nungen bezeichnet. Vor den Öffnungen

d, d befinden sich zwei gebogene Streifen

e, e, welche unter der Einwirkung des

Thermobügels ƒ abhängig von den Tem-

peraturverhältnissen , z. B. bei Kälte die

Öffnungen d, d verschließen und bei

Wärme öffnen. Zur feineren Einstellung

können Reguliervorrichtungen g, g Ver-

wendung finden. Bei warmer Witterung

tritt die infolge des Brennens der Lampe

durch die Außenfläche des Kondensators

erwärmte Luft aus den Öffnungen d, d

heraus und saugt durch die Öffnungen

c, c kühlere Luft an, wodurch eine ge-

wisse Abkühlung des Kondensators her-

vorgerufen wird. Bei kalter Witterung

wird die Geschwindigkeit der Luft-

bewegung aus dem gleichen Grunde geringer. In beiden Fällen wird

der Kondensator a, a auf einer bestimmten Temperatur erhalten. (D. R. R.

289010 vom 6. Januar 1915, Zus. zu Pat. 275099.)
i

b

Baldachin für elektrische Beleuchtungskörper, welcher durch

Federkraft gegen die Decke gepreßt wird. Hartmann & Braun

Akt. - Ges. , Frankfurt a. M. (D. R. P. 289544 v. 13. Okt. 1914.) i

Der elektrische Kachelofen (System Schoop) . D. Korda.

(Elektrochem. Ztschr. 1915, Bd. 22, S. 171-176.)
r

Kühlanlage. Otto Estner, Dortmund. Bei dieser Kühlanlage

läuft die zu kühlende Flüssigkeit innerhalb eines Luftschachtes über

nebeneinander angeordnete , geneigte Rinnen oder Streifen , von denen

zwei benachbarte sich im Aufriß kreuzen. (D. R. P. 289 239 vom

12. Oktober 1913.) i

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 14. 1) Chem.-Ztg. Repert, 1912, S. 476 und 564.
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15. Wasser. Abwässer. ")

Über Paul Th. Müllers Schnellmethode der bakteriologischen

Wasseruntersuchuug. E. Hesse. — Verf. erkennt die Verbesserungen,

die das Verfahren neuerdings erhalten hat, an. Es kann mit großem

Nutzen angewandt werden, wenn eine möglichst schnelle Beurteilung

des ungefähren Keimgehaltes notwendig ist. An die quantitative Sicher-

heit darf man aber, selbst Beherrschung der nicht ganz einfachen Technik

durch den Untersucher vorausgesetzt, nicht zu große Anforderungen

stellen, da die auf der schwierigen Deutung der mikroskopischen Ge-

bilde beruhenden Fehlerquellen zu große Abweichungen zwischen den

Befunden verschiedener Untersucher bedingen , wie an den gleichen

Objekten in Graz und in Berlin ausgeführte Bestimmungen gezeigt

haben. Die Sicherheit der Auszählung wird zweifellos erhöht durch

Anwendung einer künstlichen Lichtquelle , Benutzung eines Okular-

netzes unter ausschließlicher Zählung der innerhalb des Quadrates ge-

legenen Bakterien und endlich durch Verwendung recht großer Durch-

schnittszahlen, wodurch allerdings die Arbeit erheblich vermehrt wird.

(Arch. Hyg. 1915, Bd. 83, S. 327.) sp

Über die Wirkung ultravioletter Strahlen, unter besonderer

Berücksichtigung der Bedeutung derselben für die Wassersterilisation.

(Zusammenfassender Vortrag.) E. Glaser. (Wien. med.Wochenschr. 1915,

Bd. 65, S. 1129.) sp

Entgasungs- und Entlüftungsgefäß für Flüssigkeiten, insbesondere

für Wasser. Emil Eckmann, Erfurt. Das Gefäß 1 enthält zwei

Kammern 2 und 3, die von einander durch eine Wand 4 getrennt sind.

An die Kammer 2 ist eine Rohrleitung 5 für die zuzuführende Flüssig-

keit angeschlossen. Diese Leitung mündet in Rohrmundstücke 6,

welche unterhalb des Flüssigkeitsspiegels endigen, daumenartig gekrümmt

und schräg nach oben gerichtet sind. Die Rohrmundstücke sind an

einem heb- und senkbar eingerichteten Rohrkörper 7 angeordnet, welcher

in einem Rohrstutzen 8 teleskopartig verschiebbar ist, der eine Ver-

längerung der Leitung 5 bildet. An den Rohrkörper 7 greift eine

Spindel 9 an, welche im Deckel 10 der Kammer 2 auf- und nieder-

schraubbar und mittels einer Stopfbüchse 11 abgedichtet ist. Auf dem

Ende der Spindel 9 ist

ein Handrad 12 befestigt.

Die Scheidewand 4 be-

sitzt am oberen Ende eine

10 13

17

2

18--16

20

Öffnung 13 und am

unteren Ende eine Off-

nung 14. In der Kam-

mer 3 befindet sich ein

Schwimmer 15, welcher

mittels eines Ventils 16

den Entgasungs- oder

Entlüftungskanal 17 re-

gelt. Die Eintrittsöff-

nung 18 des Entgasungs-

kanals ist in derKammer3

in der Nähe des normalen

Flüssigkeitsstandes ange-

bracht, damit die dem

Flüssigkeitsspiegel

grenzende Schicht ange-

sammelter Gase zuerst

21 entweichen kann. Der

Schwimmer 15 ist in

einem am Deckel 19 be-

an-

festigten Bügel 20gelagert.

Durch die andieKammer3

angeschlossene Rohrlei-

tung21 wird die Flüssig-

keit aus der Kammer 3 abgeleitet. Die Rohrmundstücke 6 sind ver-

schieden lang, um die tangential aus ihnen tretenden Flüssigkeitsströme

nebeneinander auf den Flüssigkeitsspiegel wirken zu lassen und die

Flüssigkeit auf einer größeren Fläche in aufwallende und drehende

Bewegung zu versetzen. Diese aufwallende Bewegung setzt sich nach

allen Seiten hin über den ganzen Querschnitt der Kammer 2 hin fort.

Dadurch wird die Flüssigkeit in den oberen Schichten ständig in auf-

gewühltem Zustande erhalten, wobei dem Austritt freiwerdender Gase

eine sehr große Oberfläche geboten wird , während gleichzeitig ver-

hindert wird, daß die Flüssigkeit sich mit den bereits abgeschiedenen

Gasen von neuem mischt. Die entgaste Flüssigkeit ist spezifisch

schwerer als die frische unentgaste Flüssigkeit und sinkt daher in der

* Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 38.

Kammer 2 zu Boden, von wo sie durch Öffnung 14 zur Kammer 3

gelangt, um aus dieser durch Rohr 21 auszutreten. Die freigewordenen

Gase gelangen durch die Öffnung 13 in die Kammer 3, wo die Flüssig-

keit sich in Ruhe befindet. Die spezif. schwereren Gase , wie CO2,

lagern sich dort unterhalb der Luft und entweichen zuerst durch

Öffnung 18.Öffnung 18. (D. R. P. 289 267 vom 24. November 1914.) i

Herstellung von Filtersteinen für Trinkwasser. Wilhelm

Schuler, Isny in Württemberg. - Kokssand mit oder ohne Zusatz

von Kohlenpulver (Steinkohle, Holzkohle , Knochenkohle , Blutkohle)

wird mit gepulverten Magnesiasilicaten, wie Talk und erdigem Asbest,

und mit Teer oder einer Mischung von Teer und Petroleum oder allein

mit Petroleum oder ähnlichen Kohlenwasserstoffen gemengt, sodann

wird das Gemenge geformt und unter Luftabschluß gebrannt. Filter-

steine dieser Art sollen für die keimfreie Filtration von Wasser besser

als die bekannte Mischung von Kieselgur und Asbesterde geeignet sein,

weil man härtere und weit größere Steine in einem Stück herstellen

kann, ohne daß die Reinigung der verschmutzten Oberfläche Schwierig-

keiten macht. Der neue Filterstein soll auch die sofortige Abscheidung

von Eisen ermöglichen ; er leitet auch den elektrischen Strom, was für

manche Zwecke wertvoll ist. (D. R. P. 289061 v. 4. Febr. 1914.) i

ValeriusHerstellung von Basen austauschenden Stoffen.

Kobelt, Berlin. - Das sogen. natürliche »> Gesteinsglas« wird kurze

Zeit mit Salzsäure (0,1 % ig) warm behandelt, wodurch die löslichen

Basen, wie Soda, Kalk, Pottasche und Magnesia herausgezogen werden

und das Gesteinsglas eine poröse Form annimmt. Soll diese Masse

zur Enteisenung und Entmanganung von Wasser benutzt werden , so

behandelt man, nachdem es zermahlen ist, noch mit Mangansalzen

verschiedener Oxydationsstufen , zuletzt mit Permanganat, wodurch es

die Eigenschaft annimmt, diese Basen im Wasser austauschen zu

können. Ebenso kann man es auch für andere Basen geeignet machen.

(V. St. Amer. Pat. 1147515 v. 20. Juli 1915, angem. 19. Jan. 1914.) ks

Wasserpfosten für Entwässerungsanlagen, dessen Hauptventil-

körper sich über den oben abgeschlossenen Entwässerungsstutzen

stülpt. Bopp & Reuther, Mannheim-Waldhof. (D. R. P. 289450

vom 9. November 1912.) i

Abwasserreinigungsanlage mit selbsttätig wirkendem Verschluß-

organ für die Schlammabführung aus dem Absetzraum in den Faul-

raum . Fritz Grimm, Görlitz. In der einen senkrechten Schnitt

durch die Anlage darstellenden Abbildung bezeichnet a den Absetz-

b den zur Weiterbehandlung des Schlammes dienenden Faul-

raum , welche Räume sowohl über- als nebeneinander liegen können.

Der Absetzraum steht mit dem Faulraum durch eine Öffnung in Ver-

bindung, welche durch einen Schwimmer c geschlossen und geöffnet

wird. Der Schwim-

mer ist mit einer

Wasserzuleitung d

und einer Ableitung

e versehen, welche

Leitungen verschie-

dene lichte Weite

besitzen, so daß eine

rasche Füllung, aber

eine langsamere Ent-

leerung des Schwim-

mers stattfindet.

Durch die Leitung d

wird in regelbaren

Zeitabständen Was-

ser in den Schwim-

mercgeleitet, welcher

infolgedessen sinkt

und die Verschluß-

öffnung freigibt, so

daß der abgesetzte

a /h

Schlamm aus dem Raum a sich in den Faulraum b entleeren kann .

Zur periodischen Zuführung des Wassers in den Schwimmer dient

z. B. eine Heberanlage f, welche durch die Leitung w gespeist wird,

die mit einem Regulierhahn versehen ist. Das in den Schwimmer

gelangte Wasser fließt durch die Leitung e langsam ab. Der Schwimmer

erhält daher erst nach einer gewissen, regelbaren Zeitdauer wieder ge-

nügend Auftrieb , um die Öffnung des Absetzbehälters von neuem zu

verschließen . Zur Entlüftung des Schwimmers beim Eintritt des Wassers

dient eine mit Skala k versehene Röhre h, welche sich in Führungen i

bewegt und dadurch gleichzeitig dem Schwimmer Führung gibt. (D. R. P.

289287 vom 21. Dezember 1913.)
i
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16. Anorganisch-chemische Industrie. Düngemittel. *)

—

Gewinnung von Stickstoffoxyden und Ammoniak. Farbwerke

vorm. Meister Lucius & Brüning. Bei Ausführung des Ver-

fahrens des Hauptpatentes 286751 ) zur Gewinnung von Stickstoff

neben Stickstoffoxyden durch Verbrennung von Ammoniak in atmo-

sphärischer Luft zeigte sich, daß eine schädliche Überhitzung des zur

Verbrennung gelangenden Gasgemisches besonders bei geringer räum-

licher Ausdehnung des Kontaktes und demzufolge sehr starkem Tem-

peraturanstieg vermieden werden muß, und es wurde gefunden , daß

dieses Ziel durch Zumischung eines indifferenten Gases, etwa einer

gewissen Menge des bei dem Verfahren selbst gewonnenen Stickstoffs,

erreicht wird. (D. R. P. 289 562 v. 13. Dez. 1912, Zus. zu Pat. 286751.) i

Gewinnung von Stickstoffoxyden und Ammoniak. Farbwerke

vorm. Meister Lucius & Brüning. Versuche haben ergeben, daß

man unter Innehaltung des im D. R. P.286751 (vgl. vorst. Ref.) angegebenen

Verhältnisses von Ammoniak und Sauerstoff auch Verbrennungsluft mit

höherem Sauerstoffgehalt verwenden kann , als der Zusammensetzung

der atmosphärischen Luft entspricht. Dies soll besonders dann vorteil-

haft sein, wenn die außer dem atmosphärischen Stickstoff herstellbaren

Stickstoffoxyde in noch höheren Konzentrationen als nach D. R. P.

286751 erhalten werden sollen. Man kann z. B. das im Hauptpatent

angegebene Verhältnis von 12,3 Raumteilen Ammoniakgas zu dem

in 87,7 Raumteilen Luft enthaltenen Sauerstoff auch dadurch herstellen,

daß man diese Luft in beliebigem Maße durch Sauerstoff ersetzt. Das

Grenzverhältnis ist in diesem Falle 2 Raumteile Ammoniakgas auf

3 Raumteile Sauerstoff, d . h. ein 40%iges Ammoniak-Sauerstoff-Gemisch.

Dieses Gasgemisch ist explosiv. Ersetzt man aber die Verbrennungs-

luft nur etwa bis zur Hälfte durch Sauerstoff, so besteht eine Explosions-

gefahr nicht mehr. Arbeitet man unter höherem Druck, so erhält man

Stickstoff-Tetroxyd direkt und ohne Tiefkühlung in flüssigem Zustande.

(D. R. P. 289563 vom 23. April 1913, Zus. zu Pat. 286751.) i

Trocknen von geschleudertem Ammoniumbicarbonat auf che-

mischem Wege. Chemische Fabrik Brugg Akt. - Ges. , Brugg

Das geschleuderte Ammoniumbicarbonat ist haupt-

sächlich wegen seines intensiven Ammoniakgeruches, welcher teils von

etwa 6% Mutterlauge, teils von der starken Dampftension des feuchten

Salzes herrührt, nicht versandfähig. Die Dampftension bedingt eine

starke Zersetzung des Schleudergutes schon beim Erwärmen auf 30 bis

40° C. Vorliegendes Verfahren beruht auf der bekannten Reaktion

zwischen Wasserdampf, Ammoniak und Kohlensäure, indem man dem

geschleuderten Ammoniumbicarbonat in einem geschlossenen Rühr-

apparat genügend Ammo-

i. d. Schweiz. -

tb

niak und Kohlensäure zu-

führt, um mit Hilfe der

gesamten, noch im Am-

moniumbicarbonat enthal-

tenen Wassermenge Am-

moniumbicarbonat aufzu-

bauen nach der Gleichung

H2O + NH3 + CO2 =

NH4HCO3. Die chemische

Zusammensetzung des Sal-

zes wird dabei nicht ver-

ändert. Es soll auf diese

Weise gelingen, aus 100 kg a-

des geschleuderten Salzes

statt der bisher erhaltenen

70 kg ungefähr 125 kg

Ammoniumbicarbonat zu

erhalten. Die Abbildung

zeigt einen zur Ausführung

des Verfahrens geeigneten

Apparat. Der das geschleu-

derte Salz aufnehmende,

mit Rührwerk b versehene

Behälter a besteht aus Alu-

minium oder Magnalium.

Das Rührwerk ist mit hoch-

kantig und etwas schräg

gestellten Armen versehen, die bei der Umdrehung das Zusammen-

backen des Salzes verhindern sollen. Mit c ist der Füllstutzen und mit

d der Entleerungsstutzen des Behälters bezeichnet, während durch den

Stutzen e abwechselnd Ammoniak und Kohlendioxyd . mit einem Über-

druck von 1/2 at eingeleitet werden. Der Stutzen e ist mit einer um-

CO₂

NHS

laufenden Schnecke versehen, die sein Verstopfen durch das behandelte

Salz verhindern soll. Mit f ist ein Stutzen für die Ableitung der Ab-

gase und mit g eine Rinne zum Auffangen und Ableiten des Berieselungs-

wassers bezeichnet, womit der Behälter a während der Gaszufuhr ab-

gekühlt wird. (D. R. P. 289 300 vom 20. Juni 1914.) i

Lösen von Natriumsilicat. W. H. Stanton , J. G. Vail und

Philadelphia Quartz Company, Pennsylvania. Gewöhnliches

Natriumsilicat kann dadurch leicht in Lösung gebracht werden , daß

man Wasser in Mischung mit überschüssigem Silicat mit Dampf be-

handelt, mit oder ohne Anwendung von Druck, wobei das Lösungs-

mittel ohne Bewegung gehalten wird. (V. St. Amer. Pat. 1 138595 vom

4. Mai 1915, angem. 6. März 1913.) ks

Natriumsilicatzusammensetzung. J. G. Vail, Chester, und J. D.

Carter, Lansdowne, Pennsylvania. Man kann ein Natriumsilicat

erhalten , das trocken gehalten werden kann und in kaltem Wasser

leicht löslich ist, wenn man einer wässrigen Natriumsilicatlösung von

etwa 40 ° Bé. ungefähr 10 % Natriumsulfat zusetzt und darauf das

Wasser völlig verdampft. (V. St. Amer. Pat. 1139741 v. 18. Mai 1915,

angem. 3. September 1914.) ks

-

Herstellung von Bariumchlorid. H. A. Gardner, Washington. —

Bei der Herstellung von Bariumchlorid aus Bariumsulfat und Chlor-

calcium geht ein Teil der Ausbeute durch reversible Wirkung des

Prozesses BaSO4 + CaCl2 CaSO4 + BaCl2 verloren. Wenn man

aber das Gemisch etwa 30 Min. bei ungefähr 1200 ° C. im Schmelzen

erhält, so entweichen etwa 30 % des Gesamtgehalts an SO3, die Masse

wird basisch, und dann gewinnt man nach dem Auslaugen, Filtrieren

und Eindampfen nahezu 80 % reines krystallisiertes Bariumchlorid. (V. St.

Amer. Pat. 1 146491 v. 13. Juli 1915, angem. 20. Jan. 1915.) ks

Herstellung von Aluminiumchlorid. Fr. v. Kügelgen , Holcombs

Rock, G. O. Seward, East Orange, und Virginia Laboratory Com-

pany, New York. - Zur Trennung von Eisen, Aluminium und Kiesel-

säure in Rohmaterialien, wie Bauxit, wird dasselbe nach der Mischung

mit Kohle unter Erhitzen auf etwa 500° C. mit Chlor behandelt, wobei

nur das Eisen in Chlorid verwandelt und als solches herausgelöst wird.

Den Rückstand erhitzt man weiter auf etwa 900 ° C., chloriert abermals

und bekommt das Aluminium als Chlorid in Lösung, während Kiesel-

säure unangegriffen zurückbleibt. (V. St. Amer. Pat. 1147832 vom

ks27. Juli 1915, angem. 26. November 1913.)

Herstellung von Aluminiumchlorid. Almer McDuffie McAfee.

New York. Um aus ölhaltigen Resten, welche von der Behandlung

von Petrolölen mit Aluminiumchlorid als Katalysator herstammen, wasser-

freies Aluminiumchlorid wiederzugewinnen , laugt man solche Reste

nach Abschleudern des Ols mit Wasser aus, dampft die gesättigte Lauge

zur Trockne, röstet den Rückstand und setzt das auf diese Weise er-

haltene Aluminiumoxyd nach der Mischung mit Kohle bei höherer

Temperatur Salzsäuredämpfen aus. (V. St. Amer. Pat. 1144 304 vom

22. Juni 1915, angem. 2. März 1915.) ks

Ramón Bonastre Llopart,Herstellung von Zinksulfat.

Cordova, Argentinien. - Zinkblende, welche meist Schwefelzink und

Schwefeleisen enthält, wird mit Zinkoxyd gemischt und bei Luftzutritt

auf 400-500 ° C. erhitzt: 4ZnS 2FeS2ZnO + 12/2O2

6 ZnSO4 + Fe2O3 . (V. St. Amer. Pat. 1142795 vom 15. Juni 1915,

ksangem. 2. April 1915.)

-

Herstellung von Bleiarseniat. E. O. Barstow und The Cleve-

land Trust Company, Trustee, Cleveland, Ohio. Wenn man zu

einer Mischung von Arsensäure und Salzsäure , wie sie bei der Oxy-

dation des Arseniks mit Chlor erhalten wird: As2O3 + 4Cl + 5H2O =

2H3ASO4 + 4HCI, Bleioxyd hinzufügt, so erhält man einen Nieder-

schlag von Bleichlorid und eine Lösung von Arsensäure : 2H3AsO4 +

4HCl + 2PbO 2HзASO +2PbCl2 + 2H2O, welch letztere

durch weiteres Zusetzen von Bleioxyd an das Metall gebunden wird :

2HзASO + 2PbO 2PbHASO4 + 2H2O. (V. St. Amer. Pat. 1141920

vom 8. Juni 1915, angem. 10. Juni 1911.)

=

=

ks

Beiträge zur Kenntnis des Graphits. A. Lang. - Die Begleit-

elemente und ihre Bindung im Graphit deuten auf dessen organogene

Entstehung, jedenfalls mit vegetabilischer Ursubstanz, hin. Schmelzendes

Alkali greift die Kohlenstoffmodifikationen unter Oxydation an. Es ist

also keineswegs zulässig, Graphit, Kohle, Koks usw. durch Kalischmelze

von mineralischen Beimengungen zu befreien, wenn die ursprüngliche

Zusammensetzung der kohligen Substanz und namentlich deren Menge

dabei nicht verändert werden soll. (Österr. Chem. -Ztg. 1915, 2. Reihe,

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 31. ¹ ) Ebenda 1915, S. 357. CSBd. 18, S. 101.)
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Herstellung von Formaldehydlösungen . G. Prescott Fuller und

National Electrolytic Company, Niagara Falls, New York. Wenn

man polymerisierten Formaldehyd, Paraformaldehyd oder Trioxymethylen,

mit Natriumsulfit in weniger als molekularem Verhältnis mischt, so

entsteht aus dem Reaktionsprodukt durch Behandeln mit Wasser bei

gewöhnlicher Temperatur eine etwa 20 %ige Formaldehydlösung. (V. St.

Amer. Pat. 1143114 vom 15. Juni 1915, angem. 1. Juni 1914.) ks

--
Herstellung von Oxalsäure. E. von Portheim , Prag. Das

Verfahren betrifft die Herstellung von Oxalsäure aus Kohlehydraten

in Gegenwart eines Katalysators mittels Salpetersäure mit Stickstoff-

peroxyd (NO₂ oder N2O ). Ein Gemisch von 100 Gew.-T. Zucker,

400 Gew.-T. Salpetersäure ( 1,4 spez. Gew.) und 2 T. Molybdänoxyd

läßt man unter Kühlung stehen. Die entweichenden Stickoxydgase

werden mit Luft gemischt, das so entstandene Stickstoffperoxyd läßt

man nach der Kondensation in den Kessel zurückfließen. Sobald die

Entwicklung stckstoffhaltiger Gase aufhört, wird die gewonnene Oxal-

säure abfiltriert und durch Umkrystallisieren gereinigt. Zu der filtrierten

Lösung gibt man die gleiche Menge Zucker wie anfangs und beginnt

die Reaktion von neuem. (V. St. Amer. Pat. 1157348 vom 19. Oktober

1915, angem. 3. Oktober 1914.) ks

Darstellung von Alkaliketonen . Farbenfabriken vorm. Friedr.

Bayer & Co. Man verwendet anstatt Aceton (D. R. P. 287933¹)

und Zus.- Pat. 289 497 seine Homologen oder Analogen, wie hydro-

aromatische oder andere cyclische Ketone , welch letztere außer dem

Carbonyl nur Kohlenstoff und Wasserstoff enthalten, wie Cyclopentanon

und Cyclohexanon. (D. R. P. 289498 vom 30. November 1913, Zus.

zu Pat. 287933.) ľ

Darstellung von Natrium- und Kaliumaceton. Farbenfabriken

vorm. Friedr. Bayer & Co. Man läßt Aceton unterhalb 0 ° C.

auf metallisches Natrium oder Kalium einwirken. (D. R. P. 289 497

vom 8. August 1913, Zus. zu Pat. 287933.¹) r

Nachweis von Kondensationsprodukten aus Phenolen und

Formaldehyd. F. Steinitzer. Es ergab sich, daß alle Phenolharze

unter geeigneten Bedingungen eine zum sicheren Nachweis genügende

Menge Phenol abspalten , einige schon beim Erhitzen mit starker

Natronlauge im Wasserbade , andere erst beim starken Erhitzen mit

Natronkalk, das im Probierrohr ausgeführt wird. Es empfiehlt sich,

erst mit Natronlauge zu behandeln, weil das Destillat die Reaktion mit

Eisenchlorid und die nach BERTHELOT- LEX mit Ammoniak und Natrium-

hypochlorit besser zeigt. Man kann aber auch das Natronkalk-Destillat

mit Natronlauge alkalisieren, darauf mit Schwefelsäure ansäuern und

dann im Wasserdampf destillieren. (Kunststoffe 1915, Bd. 5, S. 110.) ×

Chlorieren von Toluol. Carleton Ellis, Montclair, und Chade-

loid Chemical Company, New York. Zur Herstellung von Benzyl-

chlorid aus Toluol wird einem Gemisch von verdampftem Toluol und

Phosphortrichlorid etwa 25-50% Chlorgas zugefügt und die ge-

mischten Dämpfe bei etwa 180-220 ° C. der Einwirkung von ultra-

violettem Licht ausgesetzt. Durch Kondensieren und Fraktionieren

soll eine gute Ausbeute an Benzylchlorid erreicht werden. (V. St. Amer.

Pat. 1146142 vom 13. Juli 1915, angem. 12. Februar 1913.) ks

Darstellung von aromatischen Aminonitroverbindungen und

ihren Substitutionsprodukten. Hirsch Pomeranz , Coesfeld i . W.

*) Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 4.

1) Ebenda 1916, S. 4.

Man leitet in ein Gemisch des betreffenden Nitrokörpers mit Eisen-

spänen und Wasser gasförmige schweflige Säure, bis zur vollständigen

oder nahezu vollständigen Auflösung des Eisens , in der Wärme ein,

wobei Eisen und schweflige Säure nur eine von mehreren Nitrogruppen

glatt reduziert, also ähnlich wie Schwefelalkali wirkt. (D. R. P. 289 454

vom 15. November 1912.)

—

Darstellung von Arylamiden der 2 - Oxynaphthalin -3 - carbon-

säure. Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning. Man

erhitzt 2-Oxynaphthalin-3-carbonsäure mit Arylamiden flüchtiger orga-

nischer Säuren mit oder ohne Zusatz eines indifferenten Verdünnungs-

mittels auf höhere Temperatur. (D. R. P. 289027 v. 10. April 1914.) p

Zur Kenntnis der Anthrachinonderivate. G. Berns. Diss. Frei-

burg i. B. 1915. 50 S. 8°.

Untersuchungen in der Anthrachinonreihe. E. A. Stern. Diss.

Freiburg 1915. 37 S. 8°.

-

Darstellung von B-Aminoanthrachinonen. Badische Anilin-

und Soda - Fabrik. — Mesohalogenanthracen-ẞ-sulfonsäuren oder deren

Salze werden bei Gegenwart von Oxydationsmitteln mit Ammoniak

behandelt. (D. R. P. 288996 vom 16. Februar 1913.)

Zur Kenntnis der schwefelhaltigen Derivate des Anthrachinons.

H. Jürges. Diss. Freiburg i . B. 1915. 31 S. 8º.

CHH36

COOH

OH C₂H₂OC 6
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Herstellung von Chinolinderivaten. A. B. Davis und The Eli

Lilly and Company, Indianopolis. einem Gefäß mit Rückfluß-
In

kühler werden 76 Gew.-T. Vanillin, 180 T. Alkohol und 54 T. p-Toluidin

15 Min. zum Sieden erhitzt. Nach allmählicher Zugabe von 44 T.

Brenztraubensäure, mit gleichem Volumen absolutem Alkohol verdünnt,

COOH OCH wird weiter 3 Std. ge-

kocht. Nachdem die

Reaktionsmasse 24 Std.

stehen geblieben war,

wird die auskrystalli-

sierte Chinolinverbindung abfiltriert und aus Alkohol umkrystallisiert.

Die erhaltene Verbindung ist 2-p-Oxy-m-methoxy-o-phenyl- 6-methyl-

chinolin-4- carbonsäure der Formel I (V. St. Amer. Pat. 1138936). Um

Ester der Chinolindicarbonsäure zu erhalten , werden 188 Gew.-T.

P-Aminoäthylbenzoat in 200 T. absolutem Alkohol gelöst und mit

106 T. Benzaldehyd, verdünnt mit gleichem Volumen absolutem Alkohol,

10 Min. gekocht. Nach Zusatz von 88 T. Brenztraubensäure und kurzem

Kochen erstarrt die Masse plötzlich . Mit 500 T. 90% igem Alkohol wird

dieselbe zu einer dicken Paste angerührt, abgesaugt und der Rückstand

aus Alkohol umgelöst. Der so erhaltene 2- Phenylchinolin-4,6 - dicarbon-

säure-6-äthylester entspricht der Formel II. (V. St. Amer. Pat.

1138936/37 vom 11. Mai 1915 , angem. 21. Februar 1913 bezw.

20. Mai 1914.) ks

Darstellung von in 2 - Stellung arylierten 4-Cyanchinolinen.

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. Man erhitzt die

Amide in 2-Stellung arylierter Chinolin-4-carbonsäuren über ihren

Schmelzpunkt. (D. R. P. 288 243 vom 25. November 1914.)

Darstellung von Aminoderivaten der 2-Phenylchinolin-4 -carbon-

säure. Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning. Man

kondensiert Isatin mit Aminoacetophenonen. (D. R. P. 288 865 vom

29. Juli 1914, Zus. zu Pat. 287 804.¹) гр

¹) Chem.-Ztg. Repert. 1915, S. 453.

22. Gärungsgewerbe.

Verarbeitung von Rohzucker in Brennereien. Reinbrecht.

Die Mitverarbeitung von Rohzucker in Kartoffel- und Melassen- Brennereien

war mit gutem Erfolge durchführbar, so daß es bedauerlich bleibt, daß

sie vom 1. Oktober ab verboten ist. (D. Zuckerind. 1915, Bd . 40, S. 629.) 2

Gewinnung von hochprozentigem bezw. absolutem Alkohol aus

Alkohol -Wassergemischen in ununterbrochenem Betriebe. Dr. Kon-

rad Kubierschky, Eisenach.¹) (D. R. P. 287897 vom 24. Okt. 1914.) r

Reduktion und alkoholische Gärung. K. Stange. Diss. Leipzig

1915. 86 S. Gr. 8°.

Erzeugung saurer Gärung. Alfred Pollak, Maisons Alfort bei

Paris. Um kohlehydrathaltige Materialien der sauren Gärung zu

unterwerfen, mischt man sie mit einer Reinkultur von Milchsäure-

bakterien und erhitzt auf geeignete hohe Temperatur. Die entstandene

Säure wird teilweise neutralisiert und der weiteren Gärung überlassen,

die bis zu 8 % steigen kann. Zur Neutralisation können sowohl

¹) Chem.-Ztg. 1914, S. 537.

Ammoniumcarbonate als auch Hexamethylentetramin verwendet werden.

Letzteres wird durch einfaches Mischen von Ammoniak mit Form-

aldehydlösung hergestellt. So angereichertes Material soll vorteilhaft

für die Herstellung von Alkohol dienen. (V. St. Amer. Pat. 1123920

ks
vom 5. Januar 1915, angem. 15. Juli 1913.)

-

Herstellung von aromareichem Palmgeist zur Trinkbranntwein-

gewinnung als Nebenprodukt bei der Bereitung von Speisepalmöl.

entkernten Ölpalmenfrüchte im Vakuumdestillierapparat mit Spiritus unter

Ludwig Bernegau , Berlin - Halensee. Man zieht die frischen, nicht

schließlichem Erhitzen aus, destilliert durch Behandeln der ausgezogenen

Früchte mit Wasserdampf Palmwasser ab und mischt endlich beide

Destillate in entsprechendem Verhältnis miteinander, während man die

zurückgebliebenen Früchte von den Kernen trennt und das Fruchtfleisch

nach D. R. P. 288 209¹) weiter auf Speisepalmöl verarbeitet. Der so

gewonnene Palmgeist wird zur Bereitung von Likören verwendet .

(D. R. P. 288765 vom 20. März 1914, Zus. zu Pat. 288 209.)

¹) Chem.-Ztg. Repert. 1915, S. 438.

Y
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Sterilisation von Maischen bei der Gewinnung von Aceton

und Alkohol. Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co.

Bei dieser Sterilisation mittels des Bacillus macerans erhitzt man die

Maischen mit verhältnismäßig sehr kleinen Mengen von Säuren , na-

mentlich organischen Säuren, kurze Zeit ein oder mehrere Male auf

100º C., wobei eine Verflüssigung und Verzuckerung der Stärke mög-

lichst vermieden werden soll. (D. R. P. 287 659 vom 15. Februar 1914.) r

Zur Frage der Bildung von Alkohol aus Holz. E. Hägglund.

Die Untersuchungen des Verf. betreffen zum Teil Nachprüfungen , be-

sonders der NEUMANNSchen Versuche zur Herstellung von Alkohol aus

Holz, zum Teil sind es eigene Versuche, um aus Sägespänen von Fichten

und Kiefern Alkohol zu gewinnen. Aus diesen Versuchen geht hervor,

daß eine Herabsetzung der Flüssigkeitsmenge der verdünnten H2SO4

auf 1 : 3 keine Erniedrigung der Alkoholausbeute hervorruft. Die Ver-

zuckerung mit SO2 und Calciumbisulfit liefert schlechte Alkoholausbeuten .

Konzentrierte H2SO4 liefert zwar höhere Ausbeuten, ergibt aber keine

ökonomische Lösung der Frage der Alkoholherstellung aus Holz. (Journ.

prakt. Chem. 1915, 2. Reihe, Bd . 91 , S. 358.)
CS

Die Herstellung von Äthylalkohol aus Holzabfall . F. W. Kress-

mann. (Journ. Ind. Eng. Chem. 1914, Bd . 6, S. 625.) hp

Wiedergewinnung von Nebenprodukten aus den Destillations-

rückständen der Alkoholfabrikation . Aladár von Laszloffy, Peoria,

Illinois. Das Verfahren betrifft die Gewinnung von Nebenprodukten,

wie Bernsteinsäure, Milchsäure , Glycerin und Fetten , welche in den

bei der Spiritusfabrikation zurückbleibenden Destillationsresten enthalten

sind. Die zur Sirupdicke im Vakuum eingedampften Rückstände werden

zuerst mit einem Fettlösungsmittel , wie Äther, Chloroform , Benzol,

Benzin , Tetrachlorkohlenstoff o. ä. ausgezogen, wodurch Fette und

organische Säuren in Lösung gehen. Mit Alkohol oder Alkohol-Äther-

Gemisch wird sodann Glycerin herausgelöst und als Rückstand

schließlich eine Masse erhalten, die einen verhältnismäßig hohen Gehalt

an Eiweißstoffen hat und als Viehfutter wertvoll ist. (V. St. Amer. Pat.

1147768/769/770 v. 27. Juli 1915, angem. 30. Jan. bezw. 25. Aug. 1911.) ks

Über den Einfluß verschiedener kellerwirtschaftlicher Maß-

nahmen auf den Säurerückgang bei Pfalzweinen. Chr. Schätzlein

und O. Krug. Die Untersuchungen erstreckten sich auf die sehr

ungünstigen 1912er Weine. Bei Naturweinen wurde durch frühzeitigen

Abstich, selbst wenn dabei nur außerordentlich geringe Mengen schweflige

Säure benutzt wurden , der biologische Säureabbau vollständig unter-

bunden. Bei spätem Abstich war das Verhalten verschieden ; wenn

gleichzeitig die Hefe nach der stürmischen Gärung zweimal aufgerührt

wurde, trat sehr lebhafter Abbau ein. Im Rahmen des Weingesetzes

gezuckerte Weine zeigten sämtlich sehr starken Säurezerfall , während

bei überstreckten mit 33,5 T. Zuckerwasser in 100 T. fertigen Produkts

kein bemerkenswerter Säureabbau eintrat. Die Kostproben zeigten,

daß es durch die geeigneten Maßnahmen in der Tat gelungen war,

aus den geringwertigsten Gewächsen unter Einhaltung der gesetzlichen

Bestimmungen noch brauchbare Handelsware auszubauen. (Arb. Kaiserl.

Ges.-Amt 1914, Bd. 49, S. 521.)
sp

Über ein stärkebildendes Enzym aus Malz und seine An-

wendung im Braugewerbe. Ch. B. Davis.wendung im Braugewerbe. Ch. B. Davis. Verf. fand beim Ver-

maischen von Gerste, daß nach Zerstörung der Diastase zwischen 75°

und 85° C. in der Würze Stärke aus den die Zellwände bildenden

Hemicellulosen durch ein neues Enzym, von ihm Hemicellutase ge-

nannt, gebildet wird. Die Wirkung ist 1 : 1000, sie beginnt bei 15 ° C.

und erreicht bei 82,5 ° C. ihr Maximum. Bei 90 ° C. ist das Enzym

zerstört. Um dieses dem Braugewerbe nutzbar zu machen, schlägt

Verf. vor, eine Maischmischung aus Malz- und Gerstenschrot (oder

Korn, Reis usw. , je nach der Art des Bieres) unter Rühren auf 80° C.

zu erhitzen, dann unter 75 ° C. abzukühlen. und noch Malz zuzufügen, wo-

bei die aus den Hemicellulosen gebildete Stärke verzuckert wird. Die

Ausbeute soll die der gewöhnlichen Braumethode um 8 % übersteigen.

(Journ. Ind. Eng. Chem. 1915, Bd. 7 , S. 115.)
Wo

Verbesserung des Brauwassers durch Erhitzen des Wassers

unter Druck und darauffolgende Trennung von den ausgefallenen

Niederschlägen.¹) Emil Richter, Wien. (D. R. P. 286399 vom

4. April 1911.)

Die Bierbrauerei. W. Rommel und K. Fehrmann.

Lex. 8°. 7 M. F. Vieweg & Sohn, Braunschweig.

¹) Chem.-Ztg. Repert. 1913, S. 574 ; Österr. Pat.-Anm. 2922.

23. Tierische Stoffe. Gerberei. Leimsiederei.

Umrechnungstabelle für Leim. Ismar Ginsberg. Bei der

Benutzung des WEINHAGENSchen Hydrometers für Leim, welches

Gewichtsprozente lufttrockenen Leim angibt, ist eine Umrechnung auf

Pfunde lufttrockenen und völlig trockenen Leims für 1 Gallone nötig.

Die Werte sind tabellarisch zusammengestellt. (Journ . Ind. Eng. Chem.

1914, Bd. 6, S. 1037.) dd

Beitrag zur Geschichte, Chemie und Toxikologie der Tannoide,

sowie ihrer Bedeutung als Fischgifte. P. Anger. Diss. Leipzig

1915. 88 S. 8°.

Verfahren, um Blößen und Rohfelle zum Abstoßen des Narbens

vorzubereiten. Dr. Otto Röhm, Darmstadt. - Die bisherige Be-

handlung der Ledersorten im Kalkäscher mit oder ohne Zusatz von

Schwefelnatrium erforderte viel Zeit und wies auch den Nachteil auf,

daß die gekalkte Haut beim Abstoßen des Narbens mit dem Schab-

eisen sehr vorsichtig bearbeitet werden mußte, da sonst Löcher ent-

standen. Man soll diesen Nachteil vermeiden und die chemische Vor-

bereitung der Blößen oder Rohfelle in 1-2 Tagen bewirken können,

wenn man die Blößen mit einer Lösung von Pankreatin behandelt,

wobei die unterhalb des Narbens gelegene Hautschicht nicht an-

gegriffen wird. Man kann dabei bei vorsichtigem Arbeiten den Narben

selbst als zusammenhängendes Stück gewinnen, aus welchem ebenfalls

Leder hergestellt werden kann. Man kann nicht nur Blößen, sondern

auch Felle mit den Haaren derselben Vorbereitung unterziehen. Man

läßt das Pankreatin in alkalischer, neutraler oder schwach saurer Lösung,

am besten in einer 1 % ig. Natriumbicarbonatlösung wirken. Die Wirkung

wird unterstützt, wenn man vorher oder nachher die Felle in irgend-

einer alkalisch gemachten Flüssigkeit schwellt. Das Pankreatin kann

man durch andere eiweiß- und fettspaltende Enzyme ersetzen oder

durch Stoffe, welche solche Enzyme enthalten, wie z. B. Kot von Hunden

oder anderen Tieren. Beispielsweise werden die noch behaarten Felle

zunächst in einer 1/2 %ig. Lösung von Ätznatron 1-2 Tage geschwellt

und dann in eine wässrige Lösung von 0,200 Pankreatin + 10—2000

Natriumbicarbonat gelegt. Nach einem Tage können die Haare ab-

gemacht werden, dann wird nochmals in 500iger Ätznatronlösung

geschwellt und der Narben sofort abgestoßen. (D. R. P. 289 305 vom

30. Dezember 1914.) i

Lederabschärfmaschine mit einstellbarer, festgelagerter oberer

Gillissenund nachgiebig gelagerter unterer Vorschubwalze.

Z

140 S.

Herstellung wasserdichten und farbbeständigen , mit Anilin-

farben gefärbten Leders. Wilhelm Neuhoff, Mülheim a. d. Ruhr. -

Die bisher im Handel befindlichen mit Anilinfarben gefärbten Leder

sollen den Nachteil aufweisen, daß sie beim Abwaschen die Feuchtig-

keit eindringen lassen, wodurch das Leder leidet und brüchig wird und

die Farben schnell zersetzt werden. Nach vorliegender Erfindung werden

die mit Anilinfarben gefärbten Leder nach dem Trocknen noch mit

einer Appretur versehen, welche im wesentlichen aus einem trocknenden

Öl, z. B. Leinöl, sowie aus citronensaurem Kalk besteht. Hierdurch soll

das Leder wasserdicht, geschmeidig, haltbar und farbbeständig werden.

Zum Schluß erhält das Leder noch einen in der Hauptsache aus Eiweiß-

stoff und Firnis bestehenden Überzug, um ihm einen gewissen Glanz

zu verleihen . (D. R. P. 289188 vom 2. Oktober 1912.) i

---

Verzieren von Leder (Schagrinieren o. dergl. ) . United Shoe

Machinery Company, Paterson und Boston, V. St. A. Eine Seite

eines gespannten Lederstückes wird der Einwirkung von Hitze aus-

gesetzt, so daß diese Seite in größerem Maße zusammenschrumpft als

die unbehandelte Seite. Sodann werden auf der unbehandelten Seite

Verzierungen in Gestalt von Falten oder Runzeln erzeugt. (D. R. P.

289306 vom 28. August 1914.) i

Verwertung der Lederabfälle. Karl Miksch. Kleine Leder-

abschnitte werden in der Knopf-, Stock- und Kunstlederindustrie ver-

wendet, indem sie teils direkt, teils nach vorheriger Zerfaserung unter

starkem Druck gepreßt werden. Zerfaserte Lederabfälle werden auch

durch Einweichen in Ammoniak in gallertige Massen verwandelt , mit

Kautschuklösung gemischt und dann durch Pressen oder Auswalzen

zu Dichtungsplatten , Brandsohlen , Schuhkappen , Absatzflecken und

Knöpfen verarbeitet. Zerfaserte Lederabfälle dienen auch allgemein zur

Erzeugung von Kunstleder. Kleinere Lederabfälle dienen zur Her-

stellung von Berlinerblau, Cyanid, Entfärbungskohle, Dünger usw.

Durch vorherige Extrahierung wird dabei noch verwendbares Fett ge-

wonnen. Größere Stücke werden als Leder nutzbar gemacht. Die Be-

handlung der Lederabfälle in der Leimfabrikation ist ebenfalls eine sehr

mannigfaltige. Die Abfälle werden hierfür zunächst zerkleinert und

gewaschen und dann von Gerbstoff befreit, worauf sie zu Leim verkocht

werden. (Kunststoffe 1915, Bd. 5, S. 147 und 161.)
x

Herstellung von künstlichem Sohlenleder.¹) Oscar Lindner,

Nürnberg. (D. R. P. 288659 vom 16. Februar 1913.)
i

& Pappert, Aachen. (D. R. P. 288752 vom 30. November 1913. ) i ¹) Chem.-Ztg. Repert. 1915 , S. 22 ; Franz. Pat. 468 287.
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24. Öle. Fette. Kerzen. Seifen.*)

Die Zusammensetzung des Palmkern- und Cocosnußöles. A.

Heiduschka. Es dürfte zweckmäßig sein , die von G. D. ELSDON

veröffentlichten Angaben über die Zusammensetzung des Cocosnuß-

und Palmkernöles zunächst mit Vorsicht aufzunehmen. (Ztschr. angew.

Chem. 1915, Bd. 28, 1 , S. 304.) CS

Jodzahl von Leinöl und Petrolölen. W. H. Smith und J. B.

Tuttle. Nach der von HUNT modifizierten Methode nach HANUS

untersuchen Verf. den Einfluß, den die angewandte Ölmenge, der Über-

schuß an Jod, die Zeit der Einwirkung der Jodlösung und die Tempe-

ratur auf die Bestimmung der Jodzahl ausüben. Es zeigt sich dabei,

daß mehr als bisher die genau festgelegte Vorschrift hinsichtlich der

genannten Faktoren eingehalten werden muß. (Journ. Ind. Eng. Chem.

1914, Bd . 6, S. 994-998.) dd

Den
Bemerkungen zum Leinöltrockenprozeß. F. Fritz.

HERTKORNschen Angaben, wonach der Oxydations- bezw. Trockenprozeß

des Leinöls hauptsächlich an ein sauer reagierendes Öl gebunden ist

und hier am intensivsten verläuft, in neutralem Ole sich verlangsamt,

auf Zusatz von Alkali oder Alkaliseifen fast vollständig oder ganz auf-

gehoben wird, kann Verf. kein großes Gewicht beilegen. (Chem. Rev.

1915, Bd. 22, S. 60.) CS

Über Kohlenwasserstoffe in Fischleberölen. Hugo Mastbaum.

(Chem.-Ztg. 1915, S. 889.)

Jahresbericht auf dem Gebiete der Fette, Öle und Wachsarten

für das Jahr 1914. W. Herbig. (Chem. Rev. 1915 , Bd. 22, S. 57, 67.) cs

Fünf Jahre Ölkulturen in den deutschen Schutzgebieten.den deutschen Schutzgebieten.

Badermann. (Seifenfabrikant 1915, Bd.35 , S. 558.) CS

Reinigung von Ölen und Fetten. Otto C. Hegemann, Yonkers,

und Conrad A. Dieterich, Mount Vernon , New York. - Die Ole

und Fette werden mit kaustischem Alkali verrührt und, ehe die Bildung

von Seife erfolgt , wird der Überschuß an Alkali mit einer schwachen

Säure , Bicarbonat oder Borsäure neutralisiert, so daß auch umgekehrt

keine verseifende Spaltung eintritt. (V. St. Amer. Pat. 1147392 vom

20. Juli 1915, angem. 4. November 1913.)
ks

Einiges über die Industrie der Fette und Öle in Frankreich.

K. Löffl. (Seifensieder-Ztg. 1915, Bd. 42, S. 551.)

---

CS

Die Reduktionskatalyse ungesättigter Fette und Fettsäuren

durch Nickeloxyde. E. Erdmann. Die Behauptung von MEIGEN

und BARTEL , daß Nickeloxyde nur dann als Reduktionskatalysatoren

wirksam seien, wenn sie vorher zu Metall reduziert worden sind, ist

irrtümlich. Nickelbildung läßt sich bei der Hydrogenisation leicht voll-

ständig vermeiden. Die Bildung eines Nickeloxydhydrürs konnte wahr-

scheinlich gemacht werden. Dieses Zwischenprodukt gewährt die be-

friedigende theoretische Erklärung des Vorganges der Hydrogenisation.

(Journ. prakt. Chem. 1915, 2. Reihe, Bd. 91 , S. 469.)

-

CS

Die Ölhärtung ohne. Überdruck unter Verwendung von Nickel

und seinen Verbindungen. W. Siegmund und W. Suida. Unter

gewöhnlichem Druck geht die Fetthärtung bei Anwendung von Nickel-

oxydul unvergleichlich schneller vor sich als mit metallischem Nickel.

Die unter Anwendung von Nickeloxydul, Nickelcarbonat, Nickelformiat

und metallischem Nickel Nickelcarbonat erhaltenen , gebrauchten

Katalysatoren zeigen annähernd gleiche Zusammensetzung, die Fett-

härtung bei Verwendung der letztgenannten Verbindungen ist identisch

mit der Härtung mit Nickeloxydul. Bei dieser Härtung ist ein niederes

Oxydul des Nickels der Überträger des H. Diese Härtung ist wesentlich

verschieden von der Härtung mit metallischem Nickel. Wasser spielt

bei der Härtung mit niederen Nickeloxyden eine Rolle. (Journ . prakt.

Chem. 1915, 2. Reihe, Bd. 91, S. 442.) CS

Höchste Glycerinausbeuten. O. Steiner. Verf. weist nach,

daß es durch eine erhöhte Kochdauer und einen größeren Zusatz des

Spaltmittels möglich und noch rentabel ist, um zu einer höheren

Glycerinausbeute zu gelangen, den Spaltungsgrad bei der Spaltung nach

TWITCHELL auf 96-97 % zu erhöhen. Damit würde der Fabrikant

nicht nur zum Besten der Allgemeinheit, sondern auch zu seinem

eigenen Vorteil handeln. (Seifenfabr. 1915, Bd. 35, S. 598.) CS

Die Chemie im Dienste der Stearin- und Kerzenfabrikation'

G. Seifert. (Seifensieder-Ztg. 1915, Bd. 42, S. 554, 574, 595, 638.) cs

Die Verarbeitung von Tranen, Fischfetten und Abfallprodukten

in der Seifen-, Stearin- und Fettsäureindustrie. C. H. Keutgen.

(Seifensieder-Ztg. 1915, Bd. 42, S. 552.) CS

Bucheckernöl für die Herstellung von Seife. Freund. Das

kaltgepreßte Buchöl ist völlig klar , citronengelb, von angenehmem

*) Vergl. Chem .-Ztg. Repert. 1916, S. 32.

-

G.

Geruch und Geschmack. Es hat 0,922 spezif. Gewicht, erstarrt bei

-17 ° C. und ist sehr haltbar. Das Ol heißer Pressung eignet sich

sehr gut zur Seifenfabrikation. Es kann mit großem Vorteil die Öle aus

entlegenen Kolonien vertreten. (Pharm. Zentralh. 1915, Bd. 56, S. 463.) s

Über den Ersatz der Schwefelsäure in der Seifenfabrikation.

Verf. empfiehlt, die Schwefelsäure dort, wo es nur auf die

Ausnutzung der sauren Eigenschaften derselben ankommt, durch Natrium-

bisulfat zu ersetzen. Es kämen hierbei etwa die Behandlung der aus

dem Autoklaven kommenden Zink- und Magnesiaseifen, die Behandlung

des Knochenfettes oder anderer aschereicher Fette zwecks Entfernung

des Aschengehaltes, oder die Zersetzung seifenhaltiger Abwasser oder

Raffinationsrückstände und dergl. in Betracht. (Seifenfabrikant 1915,

Bd. 35, S. 713.) CS

fabrikation während der Kriegszeit. F—n.

Talkum und seine Verwendung in der Puder- und Seifen-

Talkum kann im all-

gemeinen, insbesondere aber in gewissen, besonders geeigneten Sorten,

als Grundstoff zur Erzeugung von allen Arten von Gesichtspuder,

Körperpuder , medizinischen und Fußstreupudern verwendet werden.

Allerdings darf man von dem Fettgehalt des Talkums keine therapeu-

tischen Wirkungen verlangen , kann vielmehr bei der Herstellung von

Fettpudern, welche eine spröde , fettarme Haut geschmeidig machen

sollen, einen animalischen oder vegetabilischen Fettzusatz nicht um-

gehen. (Seifensieder-Ztg. 1915, Bd. 42, S. 324-325, 346-347.) cs

Die Herstellung von Seifenblättern. J. Schaal. (Seifenfabrikant

1915, Bd. 35, S. 577.) CS

Zur Geschichte und zur Kenntnis des Bienenwachses. H.

Fischer. Auf Grund der SEBELIENSchen Feststellungen über das

Wachs in einem Wikingergrabe¹ ) weist Verf. darauf hin , daß es sehr

wohl möglich sei, daß die anormalen Zahlen der ostindischen Wachse

darauf zurückgeführt werden könnten , daß die Wachssäuren und die

verseifbaren Stoffe des ostindischen Wachses leichter durch Wärme ver-

ändert werden können, als diejenigen des europäischen Wachses. (Ztschr.

öff. Chem. 1915, Bd. 21 , S. 177.)

-

CS

Die Gewinnung des Gheddawachses und das Wachs aus dem

Wikingerschiff zu Oseberg. H. Fischer. Von den Ausführungen

interessierten vor allem die angegebenen Reinigungs- und Klärungs-

methoden der Inder für das aus den Waben erschmolzene Wachs. So

reinigt man in den Zentralprovinzen das Wachs mittels Kuhdünger und

durch nochmaliges Umschmelzen, wobei ein sehr klares Wachs erhalten

werden soll. Auch mittels Tamarindenblättern, Salz sowie Borax wird

in einigen Gegenden das Wachs raffiniert. Sehr häufig, fast immer, wird

Curcuma dem Wachse zugesetzt. Zum Plastischmachen des Wachses

wird im Pendschab Sesamöl (1/8 des Gewichtes) zugesetzt. (Ztschr.

angew. Chem. 1915, Bd. 28, I, S. 303.)
CS

Das Candelillawachs2), ein neues Wachs zu Isoliermassen für

Telephonkabel. Dieses Wachs scheidet sich auf der Oberfläche

der Stämme und Äste eines kaktusartigen , 1-1 /2 m hohen Busches

Pedilanthus pavones oder Euphorbia antisyphilitica aus, der in Texas,

Arizona, Südkalifornien, Neumexiko und Nord - Zentralamerika vor-

kommt. Die Gewinnung des Wachses geschieht entweder durch Aus-

kochen der abgeschnittenen Äste oder durch Extraktion mit Chloro-

form. Das Rohwachs bildet opake, graue, grobkörnige, etwas bröcklige

Massen, die noch bis 6,5 % Wasser, 3-15% Schmutz und 0,5-1,5 %

Asche (hauptsächlich Kalk) enthalten. Beim Umschmelzen erhält man

das Wachs in durchscheinenden, dunkelbraunen, Rohparaffin ähnelnden

harten Stücken, die beim Schlag zersplittern, sich bei tiefer Temperatur

pulvern lassen und entfernt nach Bienenwachs mit Kolophonium riechen.

Das Wachs dient als Ersatz für Carnaubawachs und wurde in der

ersten Hälfte des Jahres 1914 in Deutschland mit 175-195 M für

kr
100 kg bezahlt. (Gummi-Ztg. 1914, Bd. 29, S. 259-260.)

Bleichungsverfahren für Carnaubawachs. B. Lach. - Verf.

bespricht Apparatur und Arbeitsvorgang im Großbetriebe zum Bleichen

des Carnaubawachses, welches im wesentlichen in einer partiellen Ver-

seifung dieses Wachses mit Atzalkalien besteht, wobei sich zuerst das

die Färbung des Wachses verursachende Harz verseift. Bei der darauf-

folgenden Zersetzung der Seife mit verdünnten Säuren kann das Harz

von der klaren Wachsmasse durch Abgießen leicht getrennt werden.

Eine vollkommen weiße Qualität wird durch Behandeln des der-

artig gebleichten Carnaubawachses mit Entfärbungspulver oder Sili-

caten sowie nachfolgendem Filtrieren erreicht. (Chem. Rev. 1915, Bd. 22,

S. 40 und 49.)

1) Chem .-Ztg. 1913, S. 1350.

2) Ebenda 1911 , S. 1190, 1346 ; 1913, S. 727 ; 1914 , S. 1162.

CS
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26. Terpene. Ätherische Öle. Riechstofftechnik. Toilettenchemie.

Lösungs- und Fixierung mittel für Geruch- und Geschmack-

stoffe. F. Sachsse & Co. , Leipzig. - Versuche sollen ergeben haben,

daß die Acetylsalicylsäurealkylester sich durch ihren schwachen, milden

Geruch und ihren kaum merklichen Geschmack, durch ein erhebliches

Lösungsvermögen gegenüber manchen Geruchs- und Geschmacks-

prinzipien, durch seltene Leichtlöslichkeit in organischen Lösungsmitteln

und wässrigen Alkoholen und durch die Eigenschaft, Geruchs- und Aroma-

stoffe am raschen Verdunsten zu verhindern (sie zu fixieren), auszeichnen.

Beispielsweise soll der Äthylester bei 15-20° C. etwa 30 % Heliotropin

und 35 % Nerolin lösen. Man setzt 2 g Acetyläthylsalicylat zu je 1 kg

der Extrakte Eau de Cologne , Nelke, Flieder, Rose , Heuduft und

Syringa. (D. R. P. 288952 vom 30. März 1915.) i

Untersuchungen über Moschuswurzelöl. M. Bauer. Diss. Breslau

1915. 35 S. 8 .

Jasmin-Infusionen. H. Anthony. (Seifens.-Ztg. 1915, Bd . 42 , S. 5.) cs

Bericht von Schimmel & Co. Die Firma hat verschiedene

aus Japan stammende Calmusöle untersucht , die sich durch Links-

drehung (α - 5°36' bis 11 ° 25') auszeichneten, im übrigen aber

normale Konstanten zeigten und ein kräftiges Aroma besaßen. Cananga-Cananga

öle zeichneten sich durch hohe Esterzahl und schlechte Löslichkeit

aus; sie enthielten geringe Mengen fettes Öl. „Künstliche Bergamott-

öle" bestanden zu nicht weniger als zu 70 % aus Phthalsäureester und

Glycerinacetat. Aus Japan stammendes Mandarinenöl , das durch

Destillation gewonnen war, erwies sich als nicht mit dem italienischen

Produkt konkurrenzfähig. Im Nadelöl von Pinus heterophylla wurden

geringe Mengen eines nach Laurinaldehyd riechenden Körpers gefunden.

Außerdem enthielt es l-a-Pinen (nachgewiesen durch das Nitrolbenzyl-

arnin) und 1-3-Pinen (Nopinsäure). Das Nadelöl von Pinus palustris

enthielt dieselben Körper. Im Nadelöl von Pinus ponderosa wurde

a-Pinen und -Pinen aufgefunden. Ein als „flüssiges Irisöl“ ein-

gesandtes Muster war mit etwa 50 % Ricinusöl verfälscht und schien

auch noch andere Zusätze zu enthalten. Früher von SCHIMMEL & CO.

als Öl von Lavandula Stoechas L. beschriebene Ole¹ ) stammen in

Wirklichkeit von Lavandula dentata L. Als Bestandteile wurden

d-Campher und d- Fenchon erkannt. Mastixöl. Im Vorlauf dieses

Öls kommt neben l-a-Pinen (Nitrolbenzylamin) hauptsächlich d-a-Pinen

(Oxydation zu d-Pinonsäure) vor. In einem syrischen Salbeiöl (ver-

mutlich von Salvia triloba L.) war l-Campher und wahrscheinlich auch

Thujon enthalten. Das Terpentinöl von Pinus Jeffreyi (D15 ° C. 0,7051 ;

CD - 0° 10' ; Пp20 ' c. 1,39643 ; Ausbeute 9,4 %) enthielt n-Decylaldehyd,

Linalool und Methylchavicol. - Neuheiten. Copalilloöl. Es stammt

vermutlich von Exothea Copalillo Radlk. D16 ° C 0,8504 , ap + 0° 50';

Säurezahl 10,2, Esterzahl 13,1 . Ol aus Doz-Kraut. Es stammt von

einer Varietät von Artemisia maritima. Ausbeute 0,24 %; D5 c 0,9696 .

Öle von Hernandia peltata Meißn. Die früher als falsches Campher-

holzöl << ) beschriebenen Produkte stammen von Hernandia peltata. Es

werden die Öle aus dem Stammholz, Wurzelholz, den ganzen Früchten

und den mandelartigen Kernen beschrieben. Himalaya-Cedernöl (von

Cedrus Deodara [Roxb.] Loud.), D150 c. 0,9530 ; D +-53° 8 '; ПD20 ° C.

1,51565 , enthält eine vielleicht mit dem Keton aus Atlas - Cedernöl

identische Verbindung. Den Hauptbestandteil bilden Sesquiterpene.

Ol von Libocedrus decurrens. Di c. 0,8756 ; cp -0° 51 ' ; np20 ° C.

1,47544, enthält l-a-Pinen und vielleicht auch B-Pinen.
Ol von

Melaleuca hypericifolia. Di c. 0,9145 ; ap +0° 18'; np20 c. 1,46271 .

Das aus Amani erhaltene Ol besteht zu 72% aus Cineol (Resorcin-

°

CD

methode). Ole von Melaleuca leucadendron var. Die Öle stammten

gleichfalls aus Amani. Das der breitblättrigen Varietät enthielt etwa

78% Methyleugenol (Veratrumsäure , Schmelzp. 179,5º C.) . In dem

Ol der schmalblättrigen Abart kommt Cineol nur in untergeordneten

Mengen vor. Beide Produkte unterscheiden sich also sehr von dem

echten Cajeputöl von Melaleuca leucadendron. Mutternelkenöl, Aus-

beute 2,03 %. Di5 c. 1,0933; αD -3° 11 ' ; np200 c. 1,54332 , enthält

etwa 53% Eugenol und 35% eines Phenols vom Schmelzp. 44 bis

45,5 ° C. Yamanikkeirindenöl. Die Stammpflanze ist eine Lauracee.

D15 c. 0,9245 , ap + 8 ° 34′ ; Пp 20 ° C. 1,47779. Ein großer Teil des

Öles besteht aus Campher. In Vanillin, das von einer Pariser Firma

fabriziert war , wurde nicht weniger als 80 % Salicylsäure gefunden.

(Bericht Oktober 1914/April 1915.)

C.

150

re

Pfefferminze aus der Ukraine. Das in der Ukraine gewonnene

Pfefferminzöl zeigt die Konstanten : D 0,904, α - 26º.-26. Es enthält

53,8 % Gesamtmenthol und 6 % Ester, berechnet als Menthylacetat. Es

löst sich in 3 Vol . 70 %igem Alkohol und opalesciert etwas auf Zusatz

von 10 Vol. (Perfum. Record, Bd. 5, S. 314-315.)

1) Bericht Oktober 1905, S. 40 ; April 1908, S. 58.

2) Chem.-Ztg. Repert. 1911 , S. 323.

re

C.

Indisches Vetiveröl. Puran Singh. Die Ausbeute aus guten

Wurzeln muß 0,7-1 % betragen. Das rektifizierte Vetiveröl dreht- 30,65"

(D. c. 1,011 ; np 20°c. 1,5165 ; Säurezahl 10,5 ; Esterzahl 69,6, bezw.

nach Acetylierung 132,8), während nicht rektifiziertes Öl durch die

Anwesenheit von Harz rechts dreht. Die optische Drehung des Vetiver-

harzes beträgt 488,4°. (Chem. and Drugg , Bd. 85, S. 51-52.) re

Über den blauen Kohlenwasserstoff, der in einigen ätherischen

Ölen vorkommt. A. E. Sherndal. Verf. hat gefunden , daß der

blaue Körper, dem manche flüchtige Öle ihre intensive Farbe ver-

danken , in Schwefelsäure und Phosphorsäure bestimmter Konzentration

löslich ist und sich aus diesen Lösungen auf Zusatz von Wasser wieder

absccidet. Es gelingt, den Körper mit Hilfe dieser Eigenschaft zu

reinigen. Der reine Körper (Verf. nennt ihn Azulen nach einem schon

im Jahre 1864 von PIESSE gemachten Vorschlag) siedet bei 185 bis

195 ° C. (25 mm) ; D250 c 0,9738 . Er besitzt die Zusammensetzung

C15H18 und scheint mit den Sesquiterpenen verwandt zu sein. (Journ.

Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 167-171 .) re

Untersuchung des kalifornischen Öls von Eucalyptus globulus.

C. E. Burke und C. C. Scalione, Das kalifornische Öl von

Eucalyptus globulus enthält dieselben Bestandteile wie das australische

Produkt, nämlich 6 % Aldehyde, von denen Butyraldehyd und Isovaler-

aldehyd durch die Ammoniakverbindungen nachgewiesen wurden,

21-22 % -Pinen (Konstanten, Nitrosochlorid), 47 % Cineol (Phosphor-

säuremethode) und 23 % Alkohole (Eudesmol und Globulol). Die

Mengenverhältnisse sind beim australischen Öl andere. (Journ. Ind. Eng.

Chem. 1915, Bd. 7, S. 206-209.)

Die Talsache, daß das kalifornische Öl von Eucalyptus globulus den An-

forderungen der Pharmakopoe der Vereinigten Staaten nicht entspricht, ist ver-

mutlich dem hohen Pinengehalt zuzuschreiben. re

Untersuchung der chemischen und physikalischen Eigenschaften

des Wisconsiner Wermutöls. E. R. Miller. Das Ol von Eupatorium

capillifolium (Lam.) Small . (Ausbeute 0,8-1,35 %; D259 C.25 c 0,9278

bis 0,9472 ; CD - 3,7 bis 16,8 ° ; np 20°c. 1,50055-1,50688) enthält

als Hauptbestandteil Thymohydrochinondimethyläther (Siedep. 244º C.:

Reduktion zu Thymohydrochinon). Außerdem wurden gefunden : Borneol

(Oxydation zu Campher), Phellandrene (Nitrosite) und veresterte Essig-

säure (Silbersalz). Das Öl von Eupatorium serotinum (Ausbeute 0,51 %;

D25' C 15° C 0,9075) besteht hauptsächlich aus Sesquiterpenen . Authen-

tisches, in Wisconsin gewonnenes Wermutöl zeigte : D25 C. 25' C. 0,9230

bis 0,9364 ; np 19 c. 1,4675-1,4725 ; Verseifungszahl 73,8-100,4,

bezw. nach Acetylierung 113,9-157,1 . (Bull. Univ. Wisconsin Science,

Bd. 4, S. 227-276.) re

Die flüchtigen Öle der Gattung Solidago. E. R. Miller und

J. M. Moseley. Das Ol von Solidago rugosa Mill. (D250 C25 C.

0,8620, ap - 12,8 ° ; пp 23 ° c . 1,4813) enthält als Hauptbestandteil ver-

mutlich -Pinen (Nitrosochlorid). Das Öl von Solidago odora Ait.

(D25 C.25 ° C. 0,9130 ; αD +13,729, np 28 ° c. 1,5065) besteht zu 75,89

aus Methylchavicol (Methoxylbestimmung; Oxydation zu Anissäure und

Homoanissäure). Weitere Bestandteile sind : 10-15 % Terpene (darunter

vermutlich -Pinen) und 3 % Borneol (Phenylurethan ; saures Phthalat) .

(Journ. Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 1285-1294.)

"

re

Verfahren , aus harzigem Holz die löslichen Bestandteile zu

gewinnen. Irving Spencer Clope, Macon, und Empire Chemical

Company, Atlanta, Georgia. Bei diesem Verfahren werden Holz-

schnitzel in einem Digestor mit dem Destillat von Coniferenholz be-

handelt, welches bei 170-185 ° C. übergeht. (V. St. Amer. Pat. 1144171

vom 22. Juni 1915, angem. 4. Dezember 1914.)
ks

Gewinnung von Terpentin und Harz aus Holz. J. H. Castona ,

Moss Point, und Castona Improved Process Co., Gulfport, Missis-

sippi . - Die Holzmasse wird in einer eigens beschriebenen Apparatur

mit gesättigtem Wasserdampf behandelt, die verdampften Produkte kon-

densiert, das Terpentinöl abgetrennt und schließlich das Harz mit

einem neutralen leichten Kohlenwasserstoff extrahiert. (V. St. Amer. Pat.

1149027 vom 3. August 1915, angem. 7. Mai 1912.)
ks

Über Haarfarben und Haarfärben. Detsinyi. (Ztschr. angew.

Chem. 1915, Bd. 28 , III . T., S. 188.)
r

Zahnreinigungsmittel. C. R. Lidgey, Tevickenham, Middlesex.

Verf. benutzt die Fluoride der Erdalkalien und des Ammoniaks zur

Herstellung von Zahnputzmitteln. Solches besteht z . B. aus 1500 g

Fluorcalcium, 100 g Kaliumchlorat, 1000 g Tricalciumphosphat, 50 g

Fluornatrium, 50 g Fluorammonium, 1000 g Glycerin, 15 g Menthol,

15Zimtöl und 15 g Pfefferminzöl. (Engl. Pat. 3034/1914 v . 5. Febr. 1914.) t

Ersatz für Cherry-Tooth Paste. H. Mann. (Seifens.-Ztg. 1915,

Bd. 42, S. 47.) CS

Verlag der Chemiker-Zeitung Otto v. Halem in Cöthen (Anhalt). Druck von August Preuß in Cöthen (Anhalt),
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Aneroidbarometerkapsel. R. Fuess vorm. J. G. Greiner jun.

& Geissler, Berlin - Steglitz. Die Dose besteht aus einem starren

und einem beweglichen Boden sowie einer im Innern angeordneten

Gegenfeder. Man kann mehrere derartige Dosen zu einem harmonika-

artigen System verbinden und eine einzige durchgehende Gegenfeder

im Innern des Systems anordnen . (D. R. P. 288 537 v. 4. Dez. 1914.) i

Verbesserter Präzisionsbarometer. A. F. O. Germann. (Journ.

Amer. Chem. Soc., Bd. 36, S. 2456-2462 .) ks

Die Temperaturskala der Reichsanstalt und die Vereinheitlichung

der Temperaturmessung. Holborn. (Chem.-Ztg. 1915, S. 803.)

Die gegenwärtige Ansicht über die Theorie kompressibler Atome.

T. W. Richards. (Journ. Amer. Chem. Soc., Bd. 36, S. 2417--2439 .) ks

Studien über den Dampfdruck von Lösungen. Bestimmungs-

methode des Unterschiedes zwischen Dampfdruck von Lösung und

Lösungsmittel. I. C. W. Frazer und B. F. Lovelace. (Journ. Amer.

Chem. Soc., Bd. 36, S. 2439-2449 .) ks .

Messungen des Dampfdrucks gewisser alkoholischer Lösungen.

O. F. Tower und A. F. O. Germann. (Journ. Amer. Chem. Soc.,

Bd. 36, S. 2449-2456 .) ks

Eine Reihe von Verneinungen. J. Echegaray. (Chem . News

1915, Bd. 111 , S. 241.) CS

Elektrolytische Endosmose. H. G. Byers und C. H. Walter.

(Journ. Amer. Chem. Soc., Bd. 36, S. 2284-2291 .)
k

Über Adsorption durch Tierkohle. R. Kraus und B. Barbará.

(D. med. Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S. 393.) sp

Über den gleichmäßigen Niederschlag von Ferroferricyanid und

Ferrohydroxyd in Gallerten. H. Jermain Maude Creighton.

Ein rechtwinklig gebogenes Glasrohr wurde mit einer 10 %igen Agar-

Agarlösung, welche kleine Mengen Kaliumferricyanid und Natrium-

chlorid enthielt , gefüllt. Nach Festwerden der Gallerte wurde der

vertikale Arm des Rohres mit einer verdünnten Natriumchloridlösung

gefüllt , an beiden Enden eine Eisenelektrode eingeführt und ein

schwacher elektrischer Strom durch das Rohr geleitet. Nach kurzer

Zeit färbte sich die Gallerte an der Anode blau , nach 4 Tagen war

die blaue Farbe durch die ganze Gallerte fortgeschritten , vermehrte

sich in 24 Std. nicht, aber nach dieser Zeit wurde eine dunkelblaue

Schicht beobachtet, die sich im Rohr senkrecht zur Achse desselben

gebildet hatte. Während der nächsten 4 Stunden nahm diese Schicht

bis zur Dicke von 1 mm zu. Zwischen ihr und der nächsten blauen

Färbung der Gallerte lag eine 3 mm lange farblose Gallerteschicht.

Nach 24 Stunden war eine zweite dunkelblaue Ablagerung gebildet,

die von der ersten durch eine 4 mm farblose Schicht getrennt war. Verf.

hat über die weiteren gleichmäßigen Niederschlagsbildungen genaue

Messungen angestellt. (Journ. Amer. Chem. Soc. , Bd. 36, S. 2357--2360.) ks

-

Einfluß der Menge des Peptisationsmittels auf die Eigenschaften

der Hydrosole. Hydrosol der Zinnsäure. R. Zsigmondy. Verf. zeigt

an der Zinnsäure, wie durch Vermehrung des Peptisationsmittels sich

die Eigenschaften vieler Kolloide allmählich ändern. Die Kolloide er-

innern an Elektrolytlösungen, weshalb Verf. sie » Elektrolytkolloide <<

nennt. Vermehrung des Peptisationsmittels bedingt: Abnahme der

Teilchengröße, der elektrisch überführten Menge SnO2, der Goldzahl,

der Viscosität; Zunahme der Beständigkeit beim Einkochen, des osmo-

tischen Drucks, der Leitfähigkeit und der zur Fällung erforderlichen

Elektrolytmenge. Unverändert bleibt die Oberflächenspannung. (Ztschr.

anorg. Chem. 1914 , Bd. 89 , S. 210-223.) dd

Die quantitative Zusammensetzung der Dämpfe des Calomels,

derAmmoniakhaloide und des Phosphorpentachlorids, aus Messungen

der Drucke und Dichten ermittelt. Alexander Smith. Die

Dampfdrucke der untersuchten Stoffe wurden mit Hilfe des statischen

•

Isotentiskops, ¹) die Dichten der gesättigten Dämpfe durch Wägung er-

mittelt. Der Dampf des Calomels erwies sich innerhalb des unter-

suchten Temperaturgebiets als praktisch vollkommen in Hg + HgCl2

aufgespalten. Hingegen trifft die übliche Annahme einer vollständigen

Dissoziation der dampfförmigen Ammoniumhaloide nicht zu. So ist

z. B. der Dissoziationsgrad des gesättigten NH4Cl- Dampfes bei 280 ° C.

66,8 % und bei 330 ° C. sogar nur 62,0%. Der Dampf des Phosphor-

pentachlorids ist bei 100 ° C. noch schwach assoziiert, bei höherer

Temperatur macht sich geringe Dissoziation geltend. (Ztschr. Elektro-

chem . 1916, Bd. 22, S. 33.) ε

Die Krystalle als Molekülverbindungen. P. Pfeiffer. (Ztschr.

anorgan. Chem. 1915, Bd. 92, S. 376.) WO

Über die Art des Fließens krystallinischer Körper. G. Tam-

mann. (Ztschr. anorg. Chem. 1915, Bd. 92, S. 37.)
Wo

Über die Spektren einiger Metallverbindungen. G. Tammann.—

Die Spektren der Metallegierungen sind im allgemeinen Summen der

Spektren der Komponenten.Spektren der Komponenten. Bei Legierungen mit kleinen Bildungs-

wärmen anscheinend genau zutreffend , zeigt dieses Summationsgesetz

bei solchen mit größerer Bildungswärme Abweichungen, darin bestehend,

daß einzelne Linien im Spektrum des gemischten Dampfes fehlen, und

daß bei der zur Umkehr besonders geneigten Mg-Linie 285,2 die Um-

kehr durch Bi und Sn stark , durch Sb kaum begünstigt wird. Zur

Erkennung von Metallverbindungen in gemischten Dämpfen ist die

Spektralanalyse wenig geeignet. (Ztschr. anorg. Chem. 1915 , Bd. 92,

S. 76.) Wo

Über das spontane Krystallisationsvermögen. Paul Othmer.

(Ztschr. anorg. Chem., Bd. 91 , S. 209.) WO

r

Die Struktur einiger Krystalle , gedeutet nach ihrer Beugung

von Röntgen-Strahlen. W. L. Bragg. (Ztschr. anorg. Chem., Bd. 90,

S. 185--218.)

Spektrums im Röntgen-Strahlenspektrometer. W. H. Bragg. (Ztschr.

Der Einfluß der Bestandteile des Krystalles auf die Form des

anorgan. Chem. , Bd. 90, S. 235-245.) r

Die Analyse von Krystallen mit dem Röntgen-Strahlenspektro-

meter. W. L. Bragg. (Ztschr. anorgan. Chem., Bd. 90, S. 246—269.) r

Die Beugung kurzer elektromagnetischer Wellen durch einen

Krystall . W. L. Bragg. (Ztschr. anorgan. Chem. , Bd. 90 , S. 153-168.) r

Die Reflektion von Röntgen-Strahlen durch Krystalle. W. H.

Bragg und W. L. Bragg. (Ztschr. anorgan. Chem., Bd. 90, S. 169 bis

181 , 182-184, 277-296 .) r

Röntgen - Strahlenspektra. W. H. Bragg. (Ztschr. anorgan. Chem. ,

Die an Krystallen von Schwefel und Quarz entstehenden

Bd. 90, S. 270–276.) r

Gießen. (D. R. P. 289 255 vom 10. Juni 1914. )

Zeichenvorrichtung für Röntgenbilder. Dr. Alfred Szubinski ,

i

Einwirkung der Röntgenstrahlen auf die Kondensation von

Wasserdampf in Luft, Sauerstoff und Stickstoff unterhalb der Ionen-

grenze. O. Conrad. Diss. Marburg 1915. 28 S. 8°.

Einrichtung zum gleichzeitigen Betriebe von zwei oder mehreren

Vakuumröhren mittels eines einzigen Induktoriums oder Hoch-

spannungsgleichrichters. Polyphos Elektrizitäts- Gesellschaft

m. b. H., München. In den Stromkreis jeder einzelnen Röhre ist

ein regulierbarer Hochspannungs -Widerstand eingeschaltet. (D. R. P.

288875 vom 13. Dezember 1913.) i

Neuere Forschungen auf dem Gebiete der Radioaktivität in

den Jahren 1913 und 1914. F. Henrich. (Ztschr. angew. Chem.

1915, Bd. 28, 1, S. 287, 297.) CS

1) Smith und Menzies, Ann. Phys. 1910, 4. Reihe, Bd . 33, S. 971.
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Studien über Sulfite, Thiosulfate und Polythionate. II. A.Sander.

Die Ursache der Zersetzung der Tetrathionate ist nach Verf. der

vorhandene Gehalt an Thiosulfaten. Will man daher die Zersetzung

der Tetrathionsäure verhüten, so muß bei der Darstellung dieser Lösung

die Thiosulfatlösung der Jodlösung zugesetzt werden. Zur Reinheits-

bestimmung des Tetrathionates liefern alle vier bekannten Methoden

gute Resultate, es empfiehlt sich jedoch, zur Kontrolle zwei Methoden

nebeneinander zu benutzen. Zum qualitativen Nachweis von Thiosulfat

im Tetrathionat liefert die Methode von Pozzi-ESCOTT gute Resultate.

Die tetrathionsauren Salze sind weit beständiger, als man in der Regel

annimmt. Entgegen der Anschauung W. FELDS wirkt Thiosulfat nicht

chemisch, sondern katalytisch auf Tetrathionat ein. (Ztschr. angew. Chem.

1915, Bd. 28, I , S. 273.) CS

Dievolumetrische Bestimmung derPolythionsäuren durch Kalium-

jodat. G. S. Jamieson. Verf. hat früher gezeigt, daß schwefligeVerf. hat früher gezeigt, daß schweflige

Säure durch Kaliumjodat in Gegenwart von 15-20% iger freier Salz-

säure und eines kleinen Anteils eines in Wasser unlöslichen Lösungs-

mittels wie Chlore:orm und dergl. titriert werden konnte. Verf. fand

nun ferner , daß man nach derselben Methode auch Thiosulfate und

Tetrathionate bestimmen könne, während gegenüber Dithionaten diese

Methode infolge der Stabilität dieser Verbindungen versagt. Es kann

im Gegenteile ein Gehalt an Sulfothionat oder Tetrathionat in der Di-

thionsäure durch diese Methode bestimmt werden. (Chem. News 1915,

Bd. 112, S. 2.) CS

Bildungswärme und Polymerisation einiger Oxyde. Bestimmung

der Bildungswärme des Wassers. W. G. Mixter.W. G. Mixter. (Ztschr. anorgan.

Chem. 1915, Bd. 92, S. 385.)

-

Wo

Diese Verbindungen sind durch Krystallisation und Schmelzpunkt gut

gekennzeichnet. Sie zersetzen sich an der Luft und nach dem Schmelzen

äußerst leicht. (Ber. d. chem. Ges. 1915, Bd. 48, S. 2068-2076.) ks

Nachforschungen nach einem Alkalielement von höherem Atom-

gewicht als Cäsium. G. P. Baxter. Aus einer großen Menge

eines aus Paris (Maine) stammenden Pollux erhielt Verf. etwa 3,5 kg

CSNO3, das einer eingehenden fraktionierten Krystallisation unterworfen

wurde , unter der Annahme , daß das Nitrat eines Alkalimetalls von

höherem Atomgewicht als Cs die geringste Löslichkeit haben müsse.

Nach 18 Krystallisationen wog der am wenigsten lösliche Anteil etwa

3 g. Weder Flammen- noch Funkenspektrum dieser Fraktion zeigten

Linien, die von einer mittleren Fraktion abwichen. Ebensowenig ergab

sich hinsichtlich der Radioaktivität ein Unterschied gegen den ursprüng-

lichen Pollux. Schließlich führte die Atomgewichtsbestimmung am

Chlorid , unter ZugrundelegungChlorid, unter Zugrundelegung der Werte Ag = 107,880 und

CI 35,457 nach RICHARDS ausgeführt, zu der Zahl 132,82, überein-

stimmend mit dem internationalen Wert Cs 132,81 , so daß die

Existenz eines Alkalimetalls von höherem Atomgewicht als Cs verneint

werden mußte. (Ztschr. anorg. Chem. 1915, Bd. 92, S. 25.) Wo

==

Revision des Atomgewichts von Cadmium. III.: Die elektro-

lytische Bestimmung von Cadmium in Cadmiumchlorid. G. P. Baxter

und M. L. Hartmann. - Das zur Bestimmung des Atomgewichts

dienende wasserfreie CdCl2 war aus dem durch Elektrolyse der sauren

Chloridlösung abgeschiedenen Metall dargestellt worden , wobei sich

die Krystallisation über das Bromid als sehr vorteilhaft zur Reinigung

erwies. Durch Erhitzen im Cl-HCI- Strom und Trocknen im HCI-

Gasstrom dargestelltes Chlorid wurde in einer vollständig geschlossenen

Glaszelle unter Benutzung einer Hg-Kathode elektrolysiert. Die neu-

artige, auch weiter verwendbare Zelle erlaubt das Trocknen des Hg

und Amalgams unter vermindertem Druck ohne Verlust. Die Analysen

ergaben einen Gehalt des wasserfreien Chlorids von 61,319 % Cd,

woraus Cd 112,417 folgt, für Cl = 35,457 in bester Überein-

Die Nomenklatur der Silicium- und Borverbindungen . Alfred

Stock. Gemäß der Tatsache, daß Silicium und Bor mit Wasserstoff

Verbindungen eingehen, welche den gesättigten Kohlenwasserstoffen

entsprechen , schlägt Verf. vor, auch die Benennung solcher Ver-

bindungen den bewährten Regeln der organischen Chemie nachzu-

bilden, z. B. sollen die gesättigten Silicium- und Borwasserstoffverbin- stimmung mit dem früher nach der Silbermethode von BAXTER, HINES

dungen >>Silane« und » Borane« heißen : SiH = Monosilan, SigHe =

Disilan, SiзHs = Trisilan, Si4H10 Tetrasilan usw.; BH4 Mono-

boran , B2H6 Diboran usw. Eine wasserstoffärmere Verbindung,

wie SigH4, heißt Disilen, und das Radikal SiH3 Monosilyl. Verbindungen,

welche Kohlenstoff und Silicium enthalten , sollen durch »Silico« be-

zeichnet werden. (Ber. d. chem. Ges. 1916, Bd. 49, S. 108-111 .) ks

=

Siliciumwasserstoffe. I. Die aus Magnesiumsilicid und Säuren

entstehenden Siliciumwasserstoffe. Alfred Stock und Carl Somieski.

Eingehend schildern Verf. ihre Versuche und dazu gehörigen

Apparaturen, welche den Zweck hatten , die Zersetzungsprodukte von

reinem Magnesiumsilicid mit Salzsäure zu studieren. Neben Wasserstoff

erhielten sie dabei ein nur Siliciumwasserstoff enthaltendes »Rohgas« .

Aus ihm wurden mittels flüssiger Luft die Siliciumwasserstoffe ab-

geschieden und diese durch Destillieren im Vakuum in einheitliche

Fraktionen zerlegt. In reiner Form wurden vier Hydride isoliert :

SiH4, Monosilan , SigH6, Disilan , Si3Hs, Trisilan , Si4H10, Tetrasilan.

Wahrscheinlich ist auch SisH12, Pentasilan, und Si6H14, Hexasilan, ent-

standen. Die von anderer Seite vermutete ungesättigte Verbindung Si₂H4,

Disilen, tritt nicht auf. (Ber. d. chem. Ges. 1916, Bd. 49 , 111-157.) ks

Über die Wirkung von Radiumstrahlen auf Gemische von

Arsenwasserstoff und Sauerstoff. H. Reckleben und G. Locke-

mann. Während Arsenwasserstoff bei gewöhnlicher Temperatur

selbst durch große Mengen Sauerstoff nur unter Oxydation des Wasser-

stoffs und Abscheidung von Arsen (bezw. Wasserstoffarsen H2As₂) zer-

setzt wird, neben welcher Reaktion noch ein Zerfall in die Elemente

einhergehen kann, beschleunigen die ß- und 7-Radiumstrahlen die Um-

setzung beider Gase und bewirken nicht nur die Oxydation des Wasser-

stoffs, sondern auch des Arsens zu arseniger Säure nach der Gleichung :

2 H3As 302 = 2H3ASO3. Eine Oxydation durch unter dem Ein-

fluß der <<-Strahlen gebildetes Ozon ist durch deren Absorption mittels

Glimmer- oder Aluminiumplatten ausgeschaltet worden. (Ztschr. anorg.

Chem. 1915, Bd. 92, S. 145.)

-

-

-

Wo

Antimonpentachlorid und Jod. Otto Ruff. Die Reaktion

zwischen Antimonpentachlorid und Jod geht wahrscheinlich im Sinne

folgender Gleichungen vor sich, die sich nacheinander folgen:

1. SbCl + 2J SbCl + 2JCI , 2. 2SbCl, + 2J SbCl5, 2JCl + SbCl, und

3. 3SbCl +4J SbCl5, 3JC1 + SbCl₂ +JCI.

Enthalten die Antimonpentachloridlösungen weniger als 1,5 % J, so gilt

Gleichung 1 ; bei höherem J- Gehalt werden Monochlorjodverbindungen

des Antimonpentachlorids ausgeschieden , gemäß Gleichung 2 und 3.

und FERVERT¹) gefundenen Wert 112,418, während QUINN und HULETT²)

im Chlorid durch Elektrolyse 61,298 % Cd, entspr. Cd 112,30 fanden.

(Ztschr. anorg. Chem. 1915, Bd. 92, S. 53.)
Wo

Beitrag zur Kenntnis der reduktionskatalytischen Wirkung von

Nickeloxyden. G. Agde. Diss. Halle 1915. 66 S. 8°.

Instabiles Chromioxyd ; Verbesserung einer früheren Unter-

suchung über die Wärmetönung beim Schmelzen von Chrom- und

Aluminiumoxyd mit Natriumperoxyd. W. G. Mixter. (Ztschr. anorgan.

Chem. 1915, Bd. 92, S. 363-368.)

-

Wo

Neue Untersuchungen über Metallnebel. Über den Belichtungs-

vorgang in festem Silberchlorid und Silberbromid . R. Lorenz und

K. Hiege. In optisch leeren AgCl- und AgBr- Krystallen werden

durch Belichtung ultramikroskopisch sichtbare kolloidale Ag-Teilchen

gebildet , die den durch direkte Nebelung mittels Metall erhaltenen

gleichen. Bei weiterer Belichtung vergrößern sich die Teilchen in dem

zunächst gebildeten feinen Nebel ; ebenso vergrößern und vergröbern

sie sich nach abgebrochener Belichtung durch Erwärmen auf Kosten

des sie umgebenden Nebels. Diese Ergebnisse bestätigen die Silber-

keimtheorie für das latente photographische Bild, das aufzufassen ist

als ein Nebel von äußerst feinen metallischen Ag-Teilchen in dem

betr. Halogensalz. Über eine mangannebelhaltige Schlacke. R.

Lorenz. Eine, einem Mn-Ofen entstammende, braunglasige Schlacke

zeigte bei ultramikroskopischer Untersuchung im Lichtkegel goldglänzend

widerstrahlende Teilchen. Die Entstehung dieses Mn-Nebels kann auf

zweierlei Weise angenommen werden: 1. Durch Reduktion der ur-

sprünglich in der Schlacke enthaltenen Mn -Verbindungen, wobei größere

Teilchen sich allmählich mit dem Regulus am Tiegelboden vereinigen ,

die feinen in der Schlacke bleiben. Dieser Vorgang entspricht der

Bildung der Rubingläser durch Goldreduktion im Glasflusse. 2. Das

Mn des Regulus wird bei der Ofentemperatur verflüchtigt und der

Dampf durchsetzt die Schlacke in Gestalt feiner Tröpfchen .

Flüchtigkeit des Mn bei einer wenig über dem Schmelzpunkt gelegenen

Temperatur in einer reduzierenden bezw. O-freien Atmosphäre haben

LORENZ und HEUSLER ) u . a. ) beobachtet , während sie von mehreren

Forschern bestritten wird.") (Ztschr. anorg. Chem. 1915, Bd . 92, S. 27, 35.) wo

Zur Reindarstellung von Uran und anderen Metallen. W. I.

Baragiola. (Schweiz. Apoth .-Ztg. 1915, Bd. 53, S. 477.)

¹) Journ. Amer. Chem. Soc. 1906, Bd . 28, S. 770.

2) Journ. Phys. Chem. 1913, Bd. 17, S. 780.

3) Ztschr. anorg. Chem. 1893, Bd . 3, S. 225.

Die

S

4) Tiede und Birnbräuer, Ztschr. anorg. Chem. 1914, Bd . 87, S. 152.

Hindrichs , Ztschr. anorg. Chem. 1909, Bd. 59, S. 438 ; Wraight,

) Vergl. Chem.-Ztg. Kepert. 1916, S. 21 . Metallurgie 1909, Bd. 6, S. 394.
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12. Verfahren und Apparate zum Mischen und Trennen.*)

Quetsch- und Zerkleinerungsmaschine, deren Welle an ihrem

unteren Ende ein exzentrisches Lager besitzt, welches beweglich in

einer sich drehenden Hülse sitzt und von dieser mitgenommen wird.

Joseph Elliot Kennedy, NewYork. (D. R. P. 289 116 v. 13. Sept. 1914.) i

Zerkleinerungsmaschine für Steine, Erze u. dgl. (Steinbrecher) .

C. Mehler, Maschinenbauanstalt m. b. H., Aachen. Die Brech-

backe wird durch ein Exzenter und gleichzeitig durch einen Kniehebel

angetrieben , dessen Schubstange von einem anderen Exzenter bewegt

wird. Sämtliche Exzenter sitzen auf der die Brechbacke antreibenden

Welle. (D. R. P. 289421 vom 8. Februar 1914.) i .

Preẞkasten mit einem Werkzeug zur Entfernung des gepreßten

Kuchens. Nimrod Washington Long Brown, Marietta in Georgia,

V. St. A. (D. R. P. 289417 vom 3. Januar 1914.)
i

-

Verbindung zweier Destillationsblasen zur Destillation von

Teer, Erdölen bezw. von Ölen und Fetten. Gustav Krickhuhn ,

Lübeck. Die zweite Destillationsblase B schließt sich unmittelbar

an die erste A an, wird von den Feuergasen der ersten umspült und

in ihrem untersten Teil von einem Abflußrohr E für den Destillations-

rückstand der ersten Blase durchzogen. Die zu destillierende Flüssig

keit, z. B. Steinkohlenteer, fließt bei C in die Blase A und wird in ihr

bis auf den Rückstand, Weich- oder Hartpech, destilliert. Hierbei fließt

der Teer bei C andauernd zu und der Rückstand durch Rohr E

dauernd ab. Die durch den Helm F abziehenden Öldämpfe, welche

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 30.

F

ein unfraktioniertes Olgemisch bilden , werden nach erfolgter Ver-

flüssigung in der zweiten Blase B behufs Fraktionierung und Rek-

tifizierung einer

erneuten Destilla-

tion unterworfen,

wozu die Abgase

der Feuerung und

die Abwärme des

durch Rohr E ab-

fließenden Rück-

standes verwendet

werden. Der

Rückstand darf

nur so weit ge-

kühlt werden, daß

er auf offene Ge-

fäße abgezogen

werden kann,

ohne in Brand zu

Feuerung

A H
B

geraten, jedoch nicht so weit, daß er in dem Rohre E erstarren und dieses

Rohr verstopfen könnte. Die an die Öle in der Blase B abgegebene

Wärme wird zur Destillation der Ole genügen, zugleich wird der

Rückstand im Rohr E hinreichend abgekühlt. Die beiden Blasen

gemeinsame Wandung H vermindert die bei getrennten Blasen ein-

tretenden Wärmeverluste. (D. R. P. 288702 vom 6. Dezember 1914.) i

13. Brennstoffe. Feuerungen.
Feuerungen. Öfen. Generatoren. Dampfkessel. ")

—

Feinkohlenentwässerung, bei welcher durch ein an der Haupt-

achse der Vorrichtung befestigtes Flügelrad mit senkrecht stehenden

Flügeln das Gut gegen eine durchlässige Trommelwand geschleudert

wird. August Hundertmark, Dortmund. Der in die Vorrichtung

eingeführten Kohle wird zunächst ein Teil des Wassers durch auf einer

oberen wagerechten Ringfläche 14 der Trommel angeordnete Walzen 15

entzogen. Das durch die

Trommelwandungen undund

einen Jalousie - Mantel 18

gedrückte und dabei zer-

stäubte Wasser wird durch

15

22

25

24

ein weiteres Flügelrad 21,

22 in einen Abflußkanal

gesaugt. An die Außen-

wandungen 12 und 14 der

Trommel sind Preßluft-

leitungen 25 mit Düsen

geführt, damit dieTrommel

von der ihr anhaftenden

Schlammschicht durch

Ströme von Preßluft ge-

reinigt werden kann. Die

Preßluftleitungen werden

zwecks Reinigung der Trommelwandungen selbsttätig in Betrieb gesetzt,

indem die hängend gelagerte Achse 2 der Trommel gegen einen mit

Gegengewicht 9 versehenen Hebel 7 stößt, derart, daß beim Senken

der Trommel infolge der Gewichtsvermehrung durch die sich auf ihr

absetzende Schlammschicht der Gewichtshebel 7 ein Ventil der Preẞ-

luftleitung öffnet. (D. R. P. 289423 vom 2. Dezember 1913.)
i

Koksbriketts. Behr. Die Verbrennung des in den Gaswerken

anfallenden Kokskleins unter den eigenen Dampfkesseln mit Hilfe von

Unterwindgebläsen stellt keine befriedigende Verwertung dieses Materials

dar. Verf. hat daher schon vor längerer Zeit Versuche zur Brikettierung

des Kokskleins angestellt. Bei Zusatz von 6 % feinem Hartpech und

Erwärmung der Masse auf 300-400 ° C. lassen sich gute Briketts

herstellen. Die auf dem Gaswerk in Kolberg seit mehreren Jahren

betriebene Anlage besteht aus einer Presse mit Mischmaschine, einem

Elevator, einem Ofen und einer Hartpechmühle. Die Presse wird von

einer Transmission angetrieben und hat nur einen Matrizentisch , sie

kann aber bei Bedarf als Doppelpresse arbeiten. Mittels des Elevators

wird der Mischmaschine sowohl Koksklein als Hartpechpulver zu-

geführt. Dem Mischtrichter werden außer Frischdampf, der in dem

Ofen auf 350 ° C. erhitzt wird, auch die heißen Abgase dieses Ofens

zugeführt. Das erhitzte Gemisch gelangt in die Presse, die zylindrische

Briketts von 6mal 6 cm Größe liefert. Die Briketts eignen sich be-

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 37.

sonders für Zentralheizungen und eiserne Füllöfen. Die Nachfrage hat

in Kolberg derart zugenommen , daß außer dem im eigenen Betriebe

gewonnen Koksklein auch noch von auswärts zugekauftes Material ver-

arbeitet wird. Aus der vom Verf. angeführten Rentabilitätsberechnung

ergibt sich, daß die Herstellungskosten für 1 Ztr. Briketts 48,6 Pf be-

tragen gegenüber einem Verkaufspreis von 70 Pf ab Gaswerk. Die

Jahreserzeugung beträgt 21000 bis 22500 Ztr., kann aber bei Ver-

wendung eines zweiten Matrizentisches leicht verdoppelt werden. (Journ .

Gasbel. 1915, S. 110-113.) as

Vorrichtungzur Verhütung des Schlackenansatzes bei Feuerungs-

anlagen mittels in das seitliche Mauerwerk eingelassener, rostartig

angeordneter wassergekühlter Leitungen. Robert Grabowski,

Hannover. Diese Leitungen haben den außen keilförmigen Quer-

schnitt von Roststäben, deren Köpfe aus dem in den Rostspalten ge-

schützt liegenden Mauerwerk hervorragen. (D. R. P. 289531 vom

15. August 1913.) i

-

Vorrichtung zum Kühlen von Rührwelle und Armen mechanischer

Röstöfen mittels eines Gemisches aus Wasser und Luft. Siegfried

Barth, Düsseldorf- Oberkassel. Die Abbildung zeigt den Röstofen

mit der Rührvorrichtung in einem senkrechten Schnitt. Einem mit

einem Ventilator a in Verbindung stehenden Mischkasten b wird durch

dasRohrcDruck-

wasser mittels der

Düse d in Staub-

form zugeführt.

Die aus dem

Ventilator a aus-

tretende Preßluft

mischt sich innig

mit dem Wasser-

staub. Das Ge-

misch gelangt

durch den Krüm-

mer e und den

Wellenhals f in die hohle Welleg der Rührvorrichtung. Von hier aus

durchströmt das Wasser- und Luftgemisch mittels entsprechend an-

geordneter Rippen und Öffnungen das Innere der einzelnen Rührarme h,

welche samt der Hohlwelle infolgedessen stark gekühlt werden. Die

Preßluft nebst dem entstandenen Wasserdampf tritt nach Passieren der

Rührarme am oberen Ende der Welle aus. Sich etwa kondensierender

Wasserdampf wird durch den Krümmer i am Kasten b abgeleitet. (D. R. P.

289259 vom 16. Mai 1913.) i

Dampfüberhitzer für Heizröhrenkessel, welcher innerhalb des

Wasserraumes in einer Rauchbüchse seitlich ausschwenkbar ge-

lagert ist. Otto Günther, Eßlingen. (D.R. P. 289 594 v. 24. Juli 1914.) i
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17. Glas. Keramik. Baustoffe.*)

h

Bütteneinsatz für Glashafenöfen . Vincenz Achatz, Neustadt

a. d. Waldnaab. - Die Abbildung zeigt im senkrechten Schnitt einen

Glashafenofen mit eingebautem Bütteneinsatz. Der aus feuerfestem Ton

bestehende Bütteneinsatz a hat äußerlich die Form eines Pyramiden-

stumpfes. An den beiden Längsseiten sind Einkerbungen vorhanden,

welche bei der Einführung in den Ofen zum Festhalten mittels Stangen

dienen. Der Querschnitt des Innenraumes c entspricht dem des ur-

sprünglichen Feuerungsschachtes d. Die stark abgerundeten Ecken des

Bütteneinsatzes begünstigen

eingeschlossenes Einströmen

von Gas und Luft in den

Ofen, wodurch eine bessere

Wirkung der Flamme herbei-

geführt werden soll. Behufs

Einführung des Büttenein-

satzes nimmt man ihn in gut

gebranntem Zustande aus dem

Temperofen, setzt ihn auf eine

starke Holzdiele und schiebt

ihn durch die an jeder Stirn-

seite der Schmelzöfen angebrachte Öffnung bis über die schadhafte

Bütte. Auf beiden Seiten des Ofens werden durch die Glut- und

Arbeitslöcherƒ Eisenstangen eingeführt und mittels der am Bütteneinsatz

angebrachten Kerben wird dieser an die richtige Stelle gehoben. Das

so entlastete Brett kann entfernt und nunmehr der Bütteneinsatz

gesenkt werden. Der noch verbleibende Zwischenraum zwischen den

Bankplatten und dem eingesetzten Futter wird mit feuerfestem Ton aus-

gestampft. Man kann die Stirnfläche des Einsatzes über die den Ofen-

boden bildenden Bankplatten hervorstehen lassen und den Höhenunter-

schied durch eingestampfte Tonmasse ausgleichen. Dadurch erreicht

man, daß die Glashäfen h teilweise auf den Bütteneinsatz zu stehen

kommen und eine nach den Arbeitslöchern hin geneigte Stellung ein-

nehmen. (D. R. P. 288945 vom 20. Januar 1914.) i

Mit der Wanne zusammenhängender Ziehherd für die Her-

stellung von Glaszylindern. Pittsburgh Plate Glass Co., Pitts-

burg, V. St. A. - Die Abbildungen zeigen die Anlage in Aufsicht und

senkrechtem Schnitt. Bei 3 ist die Hauptkammer des Herdes, eine

Wanne, angedeutet. Sie enthält die geschmolzene Glasmasse 4, welche

auch den Wannenanbau, den Ziehherd 5, anfüllt. In einer oberen

-Ը 13

﹀

3

Öffnung des Ziehherdes befindet

sich der Abschlußstein 6, wel-

cher gehoben und gesenkt wer-

den kann. Ist der Stein gehoben

und wird kein Glas entnommen,

so wird die Öffnung 7 mittels

eines Deckels verschlossen. Der

bei 8 angedeutete Pfeifenkopf

sitzt am Ende der heb- und

senkbaren Pfeife 9, durch welche

Luft unter Druck eingeführt

wird. Unterhalb des Abschluß-

steines 6 und teilweise in der

Glasmasse versenkt, ruht ein

anderer Stein 10, welcher an

Drehung verhindert und mittels

Keile 11 in passender Lage er-

halten wird. Innerhalb dieses

Steines ist eine Kammer gebildet,

welche die Ziehstelle aufnimmt.

In der dem Hauptherd 3 abge-

wandten Seite besitzt diese

Kammer eine senkrechte Wand 12, während entgegengesetzt zu dieser

eine schräge Wand 13 angeordnet ist. Wenn der bei 14 angedeutete

Zylinder mittels des Pfeifenkopfes 8 und der Pfeife 9 aus der Glas-

masse nach oben gezogen wird, so liegt seine senkrechte Wand ober-

halb der schrägen Wandfläche 13. Wäre der Vorsprung 13 nicht vor-

handen, so wäre der Glasspiegel an dieser Stelle, weil sie der Haupt-

kammer 3 des Herdes näher liegt, heißer und dünnflüssiger, und die

Glasstärke des Zylinders würde an dieser Stelle geringer werden. Der

Stein 10 wird vorzugsweise aus feuerfestem Ton hergestellt. (D. R. P.

289354 vom 15. Oktober 1913.)
i

Glasblasemaschine zur Herstellung von Flaschen mit innen

verengtem Halse, mit einem die Flaschenmündung formenden, in

die Kopfform hineinragenden Kern mit verschließbarer Blase-

öffnung. Glashüttenwerke Holzminden G. m. b. H., Holzminden.

Die Blaseöffnung ist wesentlich kleiner als der Durchmesser des

Kernendes , so daß beim Blasen die vor dem Ende des Kernes um

die Blaseöffnung herumliegende Glasmasse nicht verdrängt werden

kann und die gewünschte Verengung bildet. Das Glas wird in den

Ringraum zwischen Kern und Kopfform eingesaugt. (D. R. P. 289 564

vom 12. April 1914.)
i

Selbsttätige Eintragevorrichtung für Flaschen und andere Glas-

gegenstände bei Flaschenformmaschinen. Vertriebsgesellschaft

für automatische Flaschen - Transportvorrichtungen Patente

Mühlig-Brauer G. m. b. H. ,' Teplitz. Die Eintragevorrichtung ist

mit einem über dem Schienengeleise und quer dazu liegenden, als

Flaschenbehälter dienenden Förderwagenkasten versehen. (D. R. P. 289 308

vom 28. Januar 1915.) i

—

Vorrichtung zum Wegführen von Flaschen aus einem sie mit

dem Boden nach oben darbietenden Halter, z. B. aus der Tassen-

scheibe der Owens-Maschine. Vertriebsgesellschaft für auto-

matische Flaschen - Transportvorrichtungen Patente Mühlig-

Brauer G. m. b. H., Teplitz. Über dem Halter sind zwei in ent-

gegengesetzter Richtung sich drehende und die Flaschen emporfördernde

Rollen angeordnet, von denen die eine zwecks Durchganges des

Flaschenhalses beim Umlegen der Flasche nach links oder rechts in-

mitten geteilt und mit einer Durchlaßöffnung versehen ist. (D. R. P.

289307 vom 28. Januar 1915.) i

2.

Aus einem innerhalb einer Ummantelung umlaufenden , mit

Rippen versehenen Kegel bestehende Abzugsvorrichtung für Kalk-

schachtöfen . Albert Eber-

hard , Braunschweig. Bei

umlaufenden Abzugsvorrich-

tungen für Kalkschachtöfen

kommt es vor, daß bei nicht

genügendem Nachrutschen

des Kalkes aus dem Ofen-

innern der Kalk auf der um-

laufenden Platte stehen bleibt,

indem die Platte unter dem

auf ihr ruhenden Kalk sich

dreht. Um diesen Mangel zu

beseitigen, wird nach vor-

liegender Erfindung ein un-

unterbrochen verlaufender,

sich um eine senkrechte Achse

radialen Leisten oder Rippen

drehender Kegel A mit hohen

versehen, so daß Abteilungen

rutschenden Kalk aufnehmen

gebildet werden, welche den

und ihn in bestimmter Menge

derAuswurföffnung zuführen.

Diese Abteilungen K sind

nach außen durch einen

Mantel U abgeschlossen. An der Stelle L, wo der Mantel fehlt , ent-

leeren die Abteilungen K ihren Inhalt in eine hier aufgestellte Förder-

vorrichtung, z. B. einen Elevator E. Der Kegel A wird durch ein

Zahnrad Z angetrieben. (D. R. P. 289567 vom 21. Mai 1914.) i

Verfahren und Vorrichtung zum Umladen von Ziegeln , Kalk-

sandsteinen u. dgl. Adolf Hoff, Harburg a. d. Elbe. (D. R. P. 289 156

vom 11. Mai 1913.)
i

Die Verwendung von Natriumsalzen bei der Reinigung von

Tonen und bei dem Gießverfahren. A. V. Bleininger. Um die

Qualität koalinhaltiger Tone zu verbessern , empfiehlt sich der Zusatz

von etwas Atznatron oder eines Gemisches von Ätznatron und Natrium-

silicat zum Waschwasser der Tone. Die körnigen Unreinheiten setzen

sich besser ab, die Farbe der meisten Tone wird schöner, und der

Gehalt an Tonsubstanz wird in der Tonmasse erhöht. Das Schwinden

der Tone beim Trocknen nimmt ab, beim Brennen zu. Die amerika-

nischen Tone zeigen hierbei ein ganz verschiedenes Verhalten unter

sich. Die Aufnahme alkalischer Reagenzien spielt eine wichtige Rolle

bei dem Gießen von Porzellanschlickern . Natriumhydroxyd wird viel

leichter aufgenommen als das Carbonat. Die Zugfestigkeit alkalihaltiger

gegossener Körper ist höher als jene der alkalifreien Körper. (Technol .

Papers Bur. of Standards 1915, Washington, Nr. 51.)
smm

Die Viscosität von Porzellanmassen. A. V. Bleininger, Paul

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 16. Teetor und C. S. Kinnison. - Die Viscosität wurde an vierkantigen
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und an besonders geformten Porzellanstäben verschiedener Zusammen-

setzung bei Temperaturen zwischen 1065 und 1310 ° C. durch die

Formenänderung bei Beanspruchung der Zugfestigkeit bestimmt. Die

Masse enthielt 35-50 % Kaolin auf 10-25 % Feldspat. Der Gehalt an

letzterem ist für den Eintritt der Erweichung der Masse maßgebend.

Eine solche tritt beispielsweise bei 1160 ° C. nur ein, wenn der Feld-

spatgehalt 22 und 25 % beträgt, selbst bei höchstem Tongehalt. Niedriger

Feldspatgehalt, 10 und 13 %, bedingt die Erweichung der Masse bei

niedrigem Tongehalt (35 %) bei 1280 ° C. Je höher der Tongehalt ist,

desto weniger bemerkbar macht sich die Wirkung des Feldspats. Für

hochfeuerfestes Porzellan ist ein hoher Kaolingehalt erforderlich. Im

allgemeinen ändert sich die Viscosität des Porzellans nicht kontinuier-

lich mit dem Ton- und Feldspatgehalt. (Technol. Papers Bur. of Standards,

Washington, Nr. 30 und Nr. 50.)

――

smm

Die Unterteilung von Steingutglasuren in Fritte und Versatz

und ihre Beziehung zu Glasurfehlern. H. Harkort. Mit einer

Reihe bekannter Glasurfehler steht die Art der Unterteilung von Stein-

gutglasuren in Fritte und Versatz namentlich für Glasuren von niederer

Säurestufe in gewissem Zusammenhang. Bei normalen Steingutglasuren

für Glattbrandtemperaturen von Segerkegel 0,1-6 werden die Fehler

im allgemeinen durch einen zu hohen Gehalt an CaO veranlaßt. Er-

blinden der Glasur in der Nähe poröser Teile tritt durch Verdampfen

von B2O3 aus der Glasur auf. CaCO wirkt als Schutzmittel hierfür.

PbO im Versatz bewirkt außerordentlich die glatte Aufnahme von CaO.

(Ztschr. angew. Chem. 1915, Bd. 28, I, S. 422.)
smm

Gewinnung magnesiareicher Erzeugnisse aus Gemischen von

Magnesiumcarbonat und Calciumcarbonat auf trockenem Wege.

Harburger Chemische Werke Schön & Co., Harburg a. Elbe. —

Abweichend von dem bekannten Verfahren, wonach man den Dolomit

bei 500-600 ° C. brennt, dann das erhaltene Brenngut pulvert und

durch Gebläsewind die leichtere Magnesia von dem schwereren un-

veränderten Calciumcarbonat trennt, wird nach vorliegendem Verfahren

der Dolomit oder sonstige Gemische der Carbonate des Calciums und

des Magnesiums vollständig gebrannt und das Brenngut nur teilweise

abgelöscht, wobei im wesentlichen nur das Calciumoxyd in Calcium-

hydroxyd verwandelt wird. Das spez. leichtere und lockere Calcium-

hydroxyd wird unter Benutzung von Sichtvorrichtungen abgetrennt.

Das Löschen des Brennguts geschieht zweckmäßig in der Weise, daß

man das Wasser in Kalklöschapparaten bekannter Art dem gebrannten

Gut sehr langsam zusetzt, damit eine Steigerung der Temperatur über

100 ° C. möglichst vermieden wird. Die Menge des Wasserzusatzes

wird unter Berücksichtigung des in Dampfform sich verflüchtigenden

Wassers auf Grund von Vorversuchen festgestellt. Will man das er-

haltene Magnesiaprodukt noch mehr von Calciumhydroxyd befreien, so

unterwirft man es einem nachfolgenden nassen Aufbereitungsverfahren,

welches auf der Umsetzung des Calciumhydroxyds mittels Chlor-

Zur Herstellung von Sintermagnesit kannmagnesiumlauge beruht.

man das Verfahren in der Weise mit nassen Aufbereitungsverfahren

mittels Chlormagnesiumlaugen vereinigen, daß ein Teil des Brenngutes

auf trockenem Wege nach dem neuen Verfahren , ein anderer Teil

auf nassem Wege verarbeitet wird. (D. R. P. 289710 vom 2. Fe-

bruar 1915.) i

Ein Scheideapparat für die Bestimmung der Feinheit des

Zementes mittels Luft. J. C. Pearson und W. C. Sligh. Bei

diesem Apparat wird ein gleichmäßig starker Luftstrom in ein kegel-

förmiges Glasgefäß derart eingeleitet , daß die darin befindliche Probe

Zement oder das Mehl eines anderen Stoffes vollständig und andauernd

der Einwirkung des Luftstromes ausgesetzt ist. Ein daran anschließendes

Abzugsrohr von beträchtlicher Länge sorgt dafür, daß sich weder feine,

noch grobe Teilchen in ihm absetzen. Eine Abklopfvorrichtung ver-

hindert bis auf das Mindestmaß das Festhängen der feinsten Staub-

teilchen an irgendeiner Stelle des Apparates , bis sich das durch das

Abzugsrohr hindurchgegangene Mehl in einem Sammelbehälter in An-

teilen verschiedener Feinheit niederschlägt. (Technol. Papers Bur. of

1915, Standards, Washington, Nr. 48.) smm

Der Wert der Prüfung von Portlandzementen mit hoch-

gespanntem Dampf. R. J. Wig und H. A. Davis. Zementkuchen,

wie sie den allgemein üblichen Raumbeständigkeitsprüfungen unter-

worfen werden , wurden nach 24 stündigem Liegen in feuchter Luft

mindestens 1 Stunde lang einem Dampfdruck von 300 Pfd. auf den

Quadratzoll ausgesetzt ; im Dampfdruckgefäß blieben die Kuchen im

ganzen 3 Stunden lang liegen. Einen wesentlichen Vorzug vor den

anderen Raumbeständigkeitsprüfungen bietet diese Prüfung mittels hoch-

gespannten Dampfes nicht. Zement, der diese Prüfung besteht, ist

nicht besser als solcher, der auf gewöhnliche Weise als raumbeständig

erkannt wird. (Technol. Papers Bur. of Standards 1915, Washington,

Nr. 47.) smm

-

ver-Über das Verhalten von Portlandzementmörteln in

schiedenen Salzlösungen. V. Rodt. Die Lösungen von Natrium-

chlorid, Natriumsulfat, Calciumchlorid, Magnesiumchlorid und Magnesium-

sulfat wirkten auf fette Zementmörtel (1 : 3 Normalsand) nicht zerstörend;

Calciumsulfat dagegen birgt die Möglichkeit einer Zersetzung in sich.

Bei magerem Zementmörtel (1 : 6 Normalsand) treten durch Sulfat-

lösungen durchgreifende Zersetzungen ein. Die Chloride des Calciums

und Magnesiums führen zu einer erhöhten Auslaugung von Ätzkalk

aus der Zementsubstanz , besonders wenn die einwirkenden Lösungen

konzentriert und die Mörtelmischungen mager sind. (Mitt. Kgl. Material-

prüfungsamt 1915, S. 229.)

-

smm

Herstellung von tonerde- und eisenoxydfreien oder tonerde-

und eisenoxydarmen langsam bindenden Zementen. Julius Gresly,

Kilchberg bei Zürich , Schweiz. Die bisherigen Versuche, tonerde-

freie Zemente zu erzeugen, die in ihren Erhärtungseigenschaften dem

künstlichen Portlandzement ebenbürtig sind, hatten keinen befriedigenden

Erfolg, indem die erhaltenen Sintermassen beim Erkalten zu einem

feinen Mehl zerfielen, zerrieselten und ihre technisch wertvollen hydrau-

lischen Eigenschaften verloren. Vorliegendes Verfahren beruht auf der

bisher technisch nicht verwerteten Eigenschaft des Calciumsulfates, daß

es, als Sinterungsmittel einer Kieselsäure und Kalk, aber kein sonstiges

Sinterungsmittel enthaltenden Zementrohmischung zugesetzt, eine leichte

und durchgreifende Sinterung der Masse herbeiführt und das sonst

eintretende Zerrieseln des sich abkühlenden Brenngutes verhindert. Das

Calciumsulfat zerlegt sich beim Brennen der Zementrohmischung

teilweise in freien Ätzkalk und Schwefelsäureanhydrid , welch letzteres

sich verflüchtigt, während der freiwerdende Ätzkalk sich mit den Säure-

bestandteilen der Rohmischung verbindet. Als unterste Grenze ergibt

sich auf 1 Mol. SiO2 ein Zusatz von 1/4 Mol . CaSO4 , also auf eine

Mischung von 60 Gew.-T. SiO2 und 250 Gew.-T. CaCO3 mindestens

ein Zusatz von 34 Gew.-T. entwässertem CaSO4. Scharf geglühte und

glühend durch Eintragen in Wasser plötzlich abgeschreckte Kieselsäure

ist gegen Kalk reaktionsfähiger als rohe Kieselsäure. An Stelle von

SiO2 können auch Kieselkalk, Calciumsilicat oder ein Kieselsäure und

Kalk enthaltendes Industrie - Erzeugnis verwendet werden. Auch kann

man statt Calciumcarbonat gebrannten Kalk verwenden. Eine Verun-

reinigung durch geringe Mengen Tonerde und Eisenoxyd ist un-

beachtlich . Die nach diesem Verfahren hergestellten, langsam bindenden

hydraulischen Zemente sollen für Bauten im Meerwasser oder in gips-

führendem Wasser besonders geeignet und von reiner Farbe sein.

(D. R. P. 289709 vom 30. Juni 1914.) i

Nachbehandlung von frisch mit hydraulischen Bindemitteln

hergestellten Kunststeinen in einem von den Kunststeinen durch-

wanderten Kanal unter Verwendung wasserdampfhaltiger Gase.

Alois Peter Bock, Wien. Die Abbildung zeigt einen senkrechten

Längsschnitt der benutzten Einrichtung. Mit A ist der Abbinderaum,

mit B der Darraum, mit C und D sind zwei Schleusenkammern, mit

E ist eine Umleitung, mit F sind die Erhitzungskammern , mit G ist

die Heizanlage , mit H sind die Ventilatoren und mit / ist der Preß-

raum bezeichnet. Die Formlinge werden in dem vorderen Teil A

des Kanals unter besonderer Zuführung von Dampf einem stetig von

J E

G F

B

H D

hinten nach

vorn geleiteten

warmen Luft-

oder Gasstrom

und in dem

hinteren Teil B

des Kanals ei-

nemwärmeren,

trockenen, ste-

tig von hinten

nach vorn sich bewegenden Luft- oder Gasstrom ausgesetzt. Ein Teil

der feuchten Schwaden des Trockenraumes wird durch Offnungen im

Trennungsschieber von dem Luft- oder Gasstrom im Abbinderaum A

angesaugt. Über oder neben dem durch Schieber unterteilten Arbeits-

kanal liegt eine Einrichtung zur Erzeugung von Dampf und zur Vor-

wärmung von Luft oder Gas. Der neben oder über dem Trocken-

raum B liegende Dampferzeuger G gibt den Dampf an Heizkörper F

zur Erwärmung des am hinteren Ende des Trockenraumes B angesaugten

Trockenmittels ab , von wo der Dampf in vordere Heizkörper F zur

Erwärmung des in dem Abbinderaum A und in einer Umleitung E

sich bewegenden Stromes und aus diesen Heizkörpern in eine am

Boden des Abbinderaumes befindliche Auslaßleitung mit regelbaren

Auslässen strömt. Zur Erzeugung des Kreislaufes in der Umleitung E

dienen die vor den Heizkörpern stehenden Luftschleudern H. Die

Trennungswand zwischen der Umleitung E und dem Abbinderaum A

hat eine Anzahl beliebig verschließbarer Öffnungen. (D. R. P. 289 494

vom 5. März 1913.)
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27. Faserstoffe. Cellulose. Papier. Plastische Massen.*)

Prüfung und Eigenschaften von Textilwaren. S. W. Stratton. —

Neue Ausgabe des bereits besprochenen Heftes, ¹) enthaltend elementare

Prüfungen von Fasern, Gespinsten und Geweben, wie Konditionierungen

und dergl. Die früher bereits (a. a. O.) beanstandete unwissenschaftliche,

für ein staatliches »Bureau of Standards« ganz unangemessene Art der

Lichtechtheitsprüfung ist beibehalten . (Circular 41 of the Bur. of

Standards, Washington.) x

Unterschied im Gewicht von Rohwolle und reiner Wolle. W. S.

Lewis. Eine Anzahl (49) Wollvließe wurden auf Gewichtsverlust

durch sorgfältiges Waschen mit Seife und Ausziehen mit Ather unter-

sucht. Da es sich um Vließe sehr verschiedenen Ursprungs handelt,

geben die Zahlen nur einen schwachen Anhalt für den durchschnittlichen

Gewichtsverlust der einzelnen Arten. (Technol. papers of the Bur. of

Standards, Washington, Nr. 57.) x

Stichelhaare. H. Priestman. Beschreibung der physikalischen

Eigenschaften der Stichel- oder Hundshaare der Wolle. (Journ: Soc.

Dyers and Colour., 1915, S. 5.) x

Ermittelung der Widerstandsfähigkeit von Geweben gegen Ver-

schleiß durch Abschleifen. Leo Pinagel , Aachen. Der zu unter-

suchende Gewebestreifen führt eine hin- und hergehende Bewegung

zum Schleiforgan aus, und das Schleiforgan macht gleichzeitig eine

hin- und hergehende Bewegung quer zur Bewegungsrichtung des

Gewebestreifens. (D. R. P. 289557 vom 25. Dezember 1914.) i

-

Bleichen von Faserstoffen. Charles Taylor, Boston. (V. St.

Amer. Pat. 1146461 vom 13. Juli 1915, angem. 11. Nov. 1914.) ks

Behandlung von Geweben mittels elektrischen Stromes. H.

Krantz, Maschinenfabrik, Aachen. Das Verfahren des Haupt-

patents 2838222) wird hier zum Entsäuern carbonisierter Gewebe an-

gewendet. Die bei Benutzung von Gleichstrom sich zeigenden Mängel

sollen durch die Verwendung der Wechselstromelektrolyse beseitigt

werden. (D. R. P. 289 280 vom 9. Juni 1914, Zus. zu Pat. 283822.) i

-

Die in der Textil -Veredelungs - Industrie angewandten Säuren

sowie ihre acidischen und spezifischen Eigenschaften. P. Heer-

mann. Die Verhältniszahlen der Alkalien neutralisierenden Mengen

der hauptsächlich gebrauchten Säuren und ihre für die Anwendung

in der Textilindustrie in Betracht kommenden wichtigsten guten und

nachteiligen Eigenschaften werden übersichtlich zusammengestellt. Als

spezifische Nachteile werden die ätzenden Eigenschaften und die Nicht-

flüchtigkeit hervorgehoben, welche sich vereint in der Schwefelsäure

finden, wodurch diese das meiste Unheil unter Textilstoffen pflanzlichen

Ursprungs anrichtet. Schädigungen der tierischen Fasern (Wolle und

Seide) durch Schwefelsäure sind aus der Praxis nicht positiv bekannt,

sondern nur verschiedene Fälle, wo die Säure durch Abwanderung

nach bestimmten Punkten und Konzentrationserhöhung unechte Farben

beeinflußt oder zerstört hat. (Leipz. Monatsschr. Textil-Ind. 1915,

Bd. 30, S. 174.)

-

x

Eine neue Mercerisiermethode. E. Knecht. Wird gebleichtes

Baumwollgarn in Salzsäure von 1,18 spez. Gew. oder darunter 1/2 Min.

getaucht und dann gründlich gespült, so ist keine merkliche Verände-

rung zu beobachten. Bei gleicher Behandlung in Salzsäure von 1,185 spez.

Gew. hingegen schrumpft das Garn ein und gewinnt sehr bedeutend

an Anziehungskraft für Farbstoffe ; die Säurelösung selbst wird dabei

etwas schwächer. Säure von 1,19 spez. Gew. wirkt in gleicher Weise

noch stärker, während solche von 1,195 spez. Gew. die Faser schon

angreift. Abkühlung der Säure hat auf die Wirkung keinen Einfluß.

(Journ. Soc. Dyers and Colour. 1915, S. 8.) x

Herstellung von horn- oder hartgummiähnlichen Massen aus

Hefe,³) mit oder ohne Zusatz anderer Substanzen, und Formaldehyd.

Hans Blücher, Leipzig - Gohlis, und Ernst Krause , Berlin - Steglitz.

Versuche haben ergeben , daß es für die Herstellung horn- oder

hartgummiähnlicher Massen, die durch Pressung von mit Formaldehyd

behandelter Hefe erhalten werden, wichtig ist, die Materialien vor dem

Pressen der Masse möglichst weitgehend zu entwässern. Abpressen

der Hefe führt aber nicht zum Ziel, da die Hefe in den Filterpressen

durch die Filtertücher hindurchgeht. Man erzielt nach dieser Erfindung

ein für die Pressung sehr brauchbares Material , wenn man die mit

Formalin behandelte Hefe direkt trocknet. Das erhaltene Produkt soll,

wenn die Temperatur bei der Pressung bis auf etwa 100 ° C. gesteigert

wird, bei der Pressung Massen ergeben, welche im äußeren Ansehen

dem Ebonit gleichen und ähnliche physikalische Eigenschaften wie

Ebonit besitzen. Wenn man andere Eiweißkörper mitverarbeitet, kann

man behufs Entwässerung der Hefe die Eiweißstoffe mit der

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 23. ¹ ) Ebenda 1913, S. 360.

2) Chem.-Ztg. Repert. 1915, S. 195. 3) S. a. Chem.-Ztg. 1915, S. 934.

durch Filtration möglichst entwässerten Hefe mischen und in dem

Gemisch die Eiweißstoffe zur Fällung oder zur Koagulation bringen .

Beispielsweise werden zum Pressen geeignete Massen aus Hefe und

Blutalbumin in der Weise hergestellt, daß das Blutalbumin in der Kälte

in der dem Hefebrei anhaftenden wässerigen Flüssigkeit gelöst und das

Gemisch darauf aufgekocht wird. Es bildet sich als Koagulat ein

inniges Gemisch von Hefe und geronnenem Albumin, welches sich

gut trocknen und für die spätere Pressung zerkleinern lassen soll.

Beispielsweise werden 15 g Blutalbumin in einer entsprechenden Menge

Wasser von 40° C. gelöst, und die Lösung wird mit 1 kg Hefebrei

von etwa 15 % Trockensubstanz gemischt. Das Gemisch wird dann

bis zum Kochen erhitzt, und das entstandene Gemenge von geronnenem

Albumin und niedergerissenen Hefebestandteilen wird von der Flüssig-

keit getrennt. Der entstandene Brei wird mit 150 g käuflichem 40 %igen

Nach stattgefundenerFormaldehyd vermengt und dann getrocknet.

gleichmäßiger Zerkleinerung wird die erhaltene Masse bei etwa 90° C.

unter einem Druck von etwa 250-300 at in Formen gepreßt. (D. R. P.

289597 vom 13. Februar 1915.) i

Wärmetechnische und wärmewirtschaftliche Untersuchungen

aus der Sulfitzellstoffabrikation . J. Frhr. v. Laßberg. Diss. München

1915. 88 S. 8°.

Vorrichtung zum mittelbaren Er-

hitzen der Kochlauge außerhalb des Zell-

stoffkochers mit Hilfe freistehender, an

einem Ende geschlossener, an die Dampf-

zuleitung angeschlossener Röhren. Einar

Morterud, Torderöd beiMoss inNorwegen.

- Die Kochlauge strömt im Kreislauf durch

Erhitzer und Zellstoffkocher. Die Lauge tritt

bei bin den abgebildeten Erhitzer A ein

und verläßt ihn bei a. In dem Erhitzer

sind freistehende Röhren B, D, F eingebaut,

die je an einem Zwischenboden C, E, G

befestigt sind. Die Röhre F (oder mehrere

solcher Röhren) dient zum Luftauslaß. Der

zur Erhitzung der Lauge dienende Dampf

strömt durch den Stutzen d in den zwischen

den Böden E und G befindlichen Raum

und steigt zwischen den Röhren D und F

empor. Das sich bildende Kondenswasser

fließt zwischen den Röhren B und D ab-

wärts in den zwischen den Böden C und E

gebildeten Raum, um bei c auszutreten.

Durch das innere Rohr F wird die im

oberen Ende des geschlossenen Rohres B

sich ansammelnde Luft nach dem untersten

Boden des Erhitzers abgeleitet und verläßt

letzteren durch Rohr e. (D. R. P. 289538

vom 1. Juli 1913.)
i

-A
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Neutralisation und Gärung von Sulfitlaugen. Erik Oman.

Die Gärung geht am besten vor sich , wenn der Säuregrad 0,02 bis

0,03 Normal-H-Ion beträgt. Beim Neutralisieren mit Calciumcarbonat

erreicht man im allgemeinen nur 0,05-0,06 Normal. Es ist deshalb

zweckmäßig, erst mit einem Überschuß von Calciumcarbonat zu neutra-

lisieren, die noch vorhandene Säure zu bestimmen und durch Zusatz

einer berechneten Menge Calciumhydroxyd auf den richtigen Gehalt

abzustumpfen. Den günstigsten Säuregrad für die Gärungsgeschwindig-

keit und für die Alkoholausbeute hat Verf. unter Verwendung von ge-

wöhnlicher Brennereihefe festgestellt. (Papierfabrikant1915 , S. 534 u . 553.) pr

Gewinnung der mineralischen Bestandteile der Abfallaugen

der Cellulosefabrikation und anderer organischer , insbesondere

flüssiger oder halbflüssiger Rückstände.¹) Hugh Kelsea Moore,

Berlin, V. St. A. (D. R. P. 289601 vom 8. November 1913.)
i

Eine Methode zum Härten von gewöhnlichem Filtrierpapier.

W. R. Rankin. Um ein den gehärteten Filtern Nr. 575 von SCHLEICHER

& SCHÜLL entsprechendes Filterpapier zu gewinnen, welches derzeit in

England nicht erhältlich ist, wird gewöhnliches Filterpapier rasch in

konz. Salpetersäure vom spezif. Gew. 1,42 getaucht, schnell zwischen

Löschpapier getrocknet, in fließendem Wasser gewaschen, mit 0,5 % ig.

NH3- Lösung neutralisiert, gut gewaschen, dann zuerst vorsichtig zwischen

Löschpapier, darauf bei 100 ° C. im Wasserschranke getrocknet und

schließlich der ganze Vorgang nochmals wiederholt. (Pharm. Journ.

1915, 4. Reihe, Bd. 41 , S. 36.)

1) Chem.-Ztg. Repert. 1915, S. 435 ; V. St. Amer. Pat. 1137780.

CS
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31. Metalle.*)

Aus gleichartigen Rohrelementen zusammengesetzter Wärme-

austauscher für hüttenmännische Zwecke. Josef Prégardien , Cöln-

Lindenthal. Hintereinander geschaltete Gruppen von Röhren sind

mittels Rohrkammern in parallelen Reihen, welche Anschlußverbindungen

nach entgegengesetzten Richtungen haben, zwischen Sammelkanäle ein-

geschaltet. Für die Zu- und Abführung des zu beheizenden Mediums

zu und von den Enden der Reihen hintereinander geschalteter Rohr-

elemente sind je zwei Sammelkanäle für die Zuführung einerseits und

für die Abführung anderseits vorgesehen , an welche die aufeinander-

folgenden Elementreihen abwechselnd angeschlossen sind. (D. R. P.

289367 vom 17. Mai 1914.) i

Gewinnung von Zink durch Einleiten heißer reduzierender

Gase von mindestens der Verdampfungstemperatur des Zinks in

das Gemisch von Erz und Kohle. Dr. E. Fleischer, Dresden, und

Bunzlauer Werke Lengersdorff & Co. , Bunzlau i . Schl. Man

verwendet als reduzierende Gase Kohlenoxyd allein oder in Mischung

mit Stickstoff mit einer Temperatur des Gases von mindestens 1000 ° C.

Ist die Temperatur des Gases nicht so hoch, so ist der Anfall von

Zinkstaub sehr erheblich . Je höher die Temperatur, desto geringer ist

der Anfall von Zinkstaub. Bei hoher Temperatur soll die Rückbildung

des sich bildenden Kohlendioxyds zu -monoxyd schnell und voll-

ständig bewirkt werden, damit nicht der entstehende Zinkdampf durch

das vorhandene Kohlendioxyd oxydiert und statt des metallischen Zinks

Zinkstaub gewonnen werde. Die Reduktionswirkung des heißen Gases

wird noch durch äußere Beheizung der Retorte unterstützt. Es soll

durch dieses Verfahren bedeutend an Brennmaterial gespart und der

Reduktionsvorgang beschleunigt werden. Das Verfahren wird in schräg-

liegenden Retorten mit üblicher Beschickung ausgeführt. Die aus der

Retorte abgeleiteten Gase werden in eine Vorlage übergeführt , deren

Temperatur zwischen der Schmelz- und der Verdampfungstemperatur

des Zinks (500-600 ° C.) liegt. Der Kondensator wird zweckmäßig

nicht durch die strahlende Hitze des Ofens, sondern durch eine regel-

bare Beheizung, beispielsweise durch die Abhitze des Öfens erwärmt.

(D. R. P. 289720 vom 7. Juni 1912.)

-

i

Kondensation von Metall- , insbesondere Zinkdämpfen im

elektrischen Ofen. Aktieselskab Metalforedling, Drontheim in

Norwegen. Eine völlige Trennung der Zinkdämpfe von den fremden

Gasen soll hier dadurch erreicht werden, daß dieselben in schräg ab-

steigenden Kanälen, Rohren o. dgl. abwärts geleitet werden, wobei die

Zinkdämpfe aus dem Gasgemisch ausseigern sollen, um am Ende der

Kanäle in flüssiger Form abgestochen werden zu können , während

die sich nicht verdichtenden Gase durch Einlaufschächte , welche in

den Weg der Kondensationskanäle eingebaut sind, entweichen. Die

Abbildung zeigt eine geeignete Anlage in senkrechtem Längsschnitt.

12

7

Die Zinkab-

scheidung er-

folgt unter

Vermittelung

der beiden

Elektroden 2 in

dem Ofen 1.

Beschik-

12

Die

kung wird

durch den seit-

lich ange-

bauten Trichter

3 zugeführt. Die entsehenden Gase strömen durch die Öffnung 4 nach

dem schräg abwärts verlaufenden Kanal 5. An die Öffnung 4 schließt

sich zunächst eine in Form einer Kammer ausgebildete Verbreiterung 6

an, wodurch die Geschwindigkeit der dem Ofen entströmenden

Gase erheblich vermindert und daher den mitgerissenen Staub-

teilchen Gelegenheit zum Absetzen geboten wird. Die im wesent-

lichen von Staub befreiten, nunmehr fast ausschließlich aus Zink-

dämpfen, Kohlenoxyd und Kohlendioxyd bestehenden Gase streichen

den Kanal 5 entlang, wobei eine allmähliche Ausseigerung der

Zinkdämpfe stattfindet. Die Abmessungen der Kanäle sind derart

berechnet, daß eine Ausseigerung der Hauptmenge der Zinkdämpfe

stattgefunden hat, sobald die Kondensationstemperatur des Zinks er-

reicht ist. Das sich allmählich in flüssiger Form ansammelnde Zink

fließt in den Sumpf 7, aus dem es mittels des Stichloches 8 abgelassen

wird. Der Kondensationskanal besitzt eine oder mehrere Krümmungen 10,

welche mit Reinigungslöchern 11 ausgestattet sind. In diesen Kanal

sind Entlüftungsschächte 12 eingebaut , welche den Abzug der nicht

zu verdichtenden Gase vermitteln. Sie sind mit Koks beschickt , um

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 35.

die in den entweichenden Gasen etwa noch enthaltenen Zinkdämpfe

zu absorbieren. Dieser sich auf diese Weise allmählich an Zink an-

reichernde Koks wird dann im Betriebe des Ofens verwendet. Die

abziehenden Gase können wie beim gewöhnlichen Schachtofenbetrieb

gereinigt und verwendet werden. (D. R. P. 289 493 v. 27. März 1914.) i

Verfahren und elektrischer Ofen zur Gewinnung von Zink

unter Zusatz von Kohlenstoff.¹) Imbert Process Company,

New York. (D. R. P. 288955 vom 28. Oktober 1911.) i

Neue Patente auf dem Gebiete der mechanischen Metall-

bearbeitung. (Elektrochem. Ztschr. 1915, Bd. 21 , S. 307-310, Bd. 22 ,

S. 25-26.)

G

pu

e

Vorrichtung zur Beheizung der Flächen von zum Ausschöpfen

bestimmten Schmelzgut-Pfannen oder anderen Behältern von unten

her. Wilhelm Buess , Hannover. - Der Tiegel a liegt nach oben

vollkommen frei und eignet sich deshalb zum Ausschöpfen geschmolzenen

Metalles. Der Mündung der Düse b gegenüber liegt die Einström-

öffnung c. Im Ofeninnern befindet sich ein feuerfester Verteilungs-

körper d, um welchen ein Ringhohlraum e frei bleibt. Ein zweiter

Verteilungskörper d¹ ist auf d aufgebaut. Durch beide geht ein zentraler

Kanal f, an den sich ein wage-

rechter Kanal fi anschließt.

Der der Düse b entströmende

Flammenstrahl verteilt sich in

den Ringraum e, umspült den

Boden des Tiegels a, geht von

hier durch die trichterförmige

Erweiterung des Aufsatzes d¹

in den zentralen Kanal ƒ und

wird durch den wagerechten

Kanal f¹ abgeführt. Letzterer

Kanal kann zur Raumbeheizung

oder auch zur Vorwärmung

derDüsenspeiseleitungen benutzt

werden. In dem Kanal f¹ kann

ein Sammelbecken g zum Auf-

fangen von Schmelzgut im Falle

eines etwaigen Tiegelbruches

angeordnet werden. Die Ein-

richtung soll sich insbesondere

für Abscheidezwecke eignen, wo

z. B. Schmelzgut - Bestandteile

niedrigeren Schmelzpunktes von

solchen höheren Schmelzpunktes getrennt werden sollen, was z. B. bei

einem Gemisch von Eisen- und Zinkspänen in Frage kommt. Auch

Metallaschen (Blei-, Zinn-, Zinkasche usw.) sollen sich ausschmelzen

und von Schmutz reinigen lassen. Für diese Fälle kann der Schmelz-

gutbehälter a oberhalb des trichterförmigen Aufsatzes d¹ sieb- oder

rostartig durchbrochen sein, um einen Abfluß des abzuscheidenden

Metalles zu ermöglichen, welches dann durch den Trichter d¹ und den

Kanal ff¹ nach dem Sammelbecken g geleitet wird. (D. R. P. 289 351

vom 4. September 1913.)

g

-

i

Elektrisches Schweißen von Messing , Aluminium und Stoffen

gleicher Wärmeleitungsfähigkeit. Gesellschaft für elektrotech-

nische Industrie m. b. H. , Berlin. Man vereinigt Bleche von

höchstens 2 mm Dicke in überlappter Naht mit einem senkrecht zur

Blechoberfläche wirkenden Elektrodendruck von höchstens 30 kg nach

dem elektrischen Widerstandsschweißverfahren ohne Benutzung von Löt-

oder Schweißmitteln. (D. R. P. 288946 vom 18. Januar 1911.) i

Gußform zum Gießen von Verbundblöcken durch Übereinander-

gießen von zwei oder mehr verschiedenen Metallen oder Metall-

legierungen. Franz Melaun, Neubabelsberg bei Berlin. - Die Guß-

form des Hauptpatentes 277 292 ) ist hier dahin abgeändert, daß der

untere Teil der Gußform , soweit in ihm eine rasche Erstarrung der

zuerst eingegossenen Metallsorte stattfinden soll , aus einem eisernen

Unterteil , der mittlere Teil der Gußform aus einer feuerfesten Aus-

fütterungsmasse, welche eine Abkühlung möglichst verhindert, und der

oberste Teil aus einer eisernen Abdeckplatte besteht. (D. R. P. 289 383

vom 30. Dezember 1913, Zus. zu Pat. 277 292.) i

Herstellung von Verbundplatten, -blechen, -blöcken o. dgl. aus

einer mit Zinn, Blei o. dgl . umgossenen Kernschicht aus Aluminium

oder seinen Legierungen. Lewis Bates Trebbetts II, St. Louis in

Missouri, V. St. A. Beim Umgießen wird die Bildung einer Legierung

an der Berührungsstelle der beiden Metallarten durch rasche Abkühlung

1) Chem.-Ztg. Repert. 1913, S. 119 ; Franz. Pat. 446834.

--

2) Chem.-Ztg. Repert. 1914, S. 520.
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mittels strömenden Wassers verhindert. Eine Vereinigung der beiden

Metallarten wird erst durch ein die Berührungsflächen verschweißendes

Walzen herbeigeführt. (D. R. P. 289 353 vom 15. Juli 1913.) i

-

Ununterbrochenes Blankglühen von Eisen- und Metallwaren

in einem gasdicht geschlossenen, während des Glühens mit redu-

zierenden, brennbaren Gasen gefüllten Raum. Wilhelm Möllhoff,

Neuenrade bei Altena i . W. - Das Verfahren unterscheidet sich von

den bekannten Verfahren dadurch, daß der im Innern nicht unterteilte

Ofenraum während des Glühens der Beschickung (Draht, Bandeisen,

Bleche, Rohre usw.) mit brennbaren Gasen gefüllt ist, beim Aus- und

Einfahren der Beschickung aber unter Entfernung oder genügender

Verdünnung der brennbaren Gase mit indifferenten , d. h . unverbrenn-

baren Gasen , z. B. mit den Abgasen der Feuerung gefüllt wird. Es

kann daher kein Explodieren oder Ausbrennen des Gases beim Öffnen

des Ofenverschlusses stattfinden. In dem Glühraum wird ein Gasüber-

druck von etwa 20 mm Wassersäule aufrecht erhalten , so daß beim

Öffnen des Ofenverschlusses zunächst ein Druckausgleich mit der

Atmosphäre stattfindet, also zunächst eine Strömung von innen nach

außen erfolgt. (D. R. P. 289766 vom 30. März 1913.)
i

Erzeugung von Silberüberzügen auf Metallen oder Metall-

legierungen durch Eintauchen oder Anreiben. Dr. Arthur Geserick,

Beendorf bei Helmstedt. Um insbesondere auf Kupfer und Kupfer-Um insbesondere auf Kupfer und Kupfer-

legierungen, wie Messing, haltbare Silberüberzüge zu erzeugen , stellt

man zunächst in bekannter Weise eine Mischung des Silbersalzes,

Chlorsilbers oder Silbernitrats , mit oder ohne Chloralkalien und mit

organischen Säuren oder organischen sauren Salzen her, welcher man

dann ein Nichtsilbersalz, z . B. Antimon- oder Wismutsalz, und für das

Anreibeverfahren etwas Putzmaterial, wie Zinnasche, beifügt. Als Nicht-

silbersalze kommen in erster Linie die organischen Salze, die Chloride

oder Nitrate des Antimons und Wismuts in Betracht. Durch Anreiben

der beschriebenen angefeuchteten Mischung auf Kupfer oder Messing,

oder durch Eintauchen in die wässerige teilweise Lösung der ange-

führten Salze sollen starke und schön glänzende Überzüge von Silber

entstehen , welche indifferent gegen mäßige Temperaturerhöhung und

gegen atmosphärische Einflüsse sind, und sich von den bekannten

Silberüberzügen durch abweichende Farbe und spiegelnden Hochglanz

unterscheiden sollen. Die besten Ergebnisse wurden unter Verwendung

von Kaliumantimonyltartrat und Wismuttartrat erzielt. Die zu ver-

silbernden Bleche oder Gegenstände müssen zuvor sorgfältig gereinigt

werden. (D. R. P. 289701 vom 6. November 1913.) .

―

i

Über Cer-Legierungen. Franz Hanamann. Wie die thermische

und die mikroskopische Untersuchung zeigt, sind Cer und Kupfer im

flüssigen Zustande vollkommen ineinander löslich . Im festen Zustande

finden sich keine festen Lösungen, sondern vier intermetallische Ver-

bindungen der Zusammensetzung: CueCe7, Cu, Ce, Cu Ce und CuCe.

Es treten drei typische Eutektika mit 17, 44 und 45 % Ce auf. Die

Härte der Legierungen nimmt von 5% Ce an stark zu , die höchste

Härtezahl zeigen die Verbindungen CuCe, und Cu Ce , während die

Härte ihrer Eutektika nur gering ist. Die Legierungen mit 55-85 %

Ce sind pyrophor; durch Abschrecken wird die Pyrophorität gehoben,

wahrscheinlich infolge der hierdurch bedingten feinkrystallinischen Ab-

scheidung der einzelnen Phasen, die für die Pyrophorität von Wichtig-

keit sind. Das reine 97 %ig. Cermetall ist im Gegensatz zur bisherigen

Annahme nicht pyrophor , nur die oxydierte Oberfläche zeigt beim

Schlagen, Feilen oder Sägen Pyrophorität. Der Schmelzpunkt desselben

wurde bei 750 ° C. gefunden, so daß man den wahren Schmelzpunkt

des reinen Cermetalls zu annähernd 720 ° C. annehmen kann . (Intern .

Ztschr. Metallogr. 1915, Bd. 7, S. 174-212.)

33. Elektrochemie. Elektrotechnik.

Mattieren von Massenartikeln aus Aluminium. Mar. Die

Aluminiumgegenstände werden zunächst 20 Sek. in heiße 10 % ige

Natronlauge, die kalt mit Kochsalz gesättigt ist, eingebracht, abgespült,

abgebürstet und nochmals 30 Sek. in gleicher Lauge gebeizt. NachNach

dem Abspülen und Nachwaschen mit heißem Wasser trocknet man in

Sägemehl. (Elektrochem . Ztschr. 1915, Bd. 22, S. 28.) pu

—

Praktische Winke für die Feuerverzinkung von Eisenteilen

und Guß. Mar. Für die Herstellung glänzender Zinküberzüge

müssen die Gegenstände peinlich sauber sein. Die Entfettung geschieht

durch Kochen mit starker Sodalauge , gebeizt wird mit erwärmter

Schwefelsäure ( 1:10). Man spült mit Kalkwasser nach , unter Ver-

wendung von Bürsten. Eine Verkupferung mit 10% iger angesäuerter

Kupfervitriollösung ist vorteilhaft. Die Vorbehandlung der zu ver-

zinkenden Gegenstände geschieht in einem Gemisch aus Chlorzink

und Salzsäure. Als Zinkbad findet reines, bleifreies Zink Verwendung,

dem man zur Erhöhung des Glanzes 1 % Antimon zufügt. Das Bad

muß die richtige Temperatur haben und mit einer 5 mm Schicht von

Salmiak und Chlorzink bedeckt sein , um Oxydbildung zu verhüten.

(Elektrochem . Ztschr. 1915, Bd. 22, S. 27.) pu

Grundzüge der Metallätzung. F. Hd . (Elektrochem. Ztschr. 1915,

Bd. 22, S. 23-25.) pu

Vorrichtung zum Galvanisieren von Gegenständen mit mehreren

gleichartigen Führungsvorrichtungen sowie einer Einrichtung an der

Umkehrstelle , um die Gegenstände von der einen Führung auf die

andere überzuleiten . The Hanson & Van Winkle Company, Newark

in New Jersey, V. St. A. (D. R. P. 289033 vom 24. Juni 1914.) i

Entfetten und Plattieren in demselben Bade. O. P. Watts.

(Chem. Eng. 1915, Bd. 22, S. 102.) น

Fortschritte auf dem Gebiete der Galvanotechnik im Jahre 1914.

K. Neukam. (Ztschr. angew. Chem. 1915, Bd. 28, I, S. 452 u . 463.) cs

Vorrichtung zum elektrischen Überlapptschweißen besonders

von engen und dünnwandigen Rohren im Anschluß an das Rollen

derselben aus einem Blechstreifen. Allgemeine Elektrizitäts-

Gesellschaft , Berlin. Die Stromführung findet von einer der

Schweißnaht gegenüberliegenden Kontaktrolle aus durch den, leitenden

Dorn und die aufeinanderliegenden Schweißränder zur Schweißrolle

(D. R. P. 289 587 vom 5. April 1913.) i

Erzeugung elektrischen Stromes durch Temperaturunterschiede

und Erzeugung von Temperaturunterschieden durch elektrischen

Strom. Rudolf Mewes. (Ztschr. Sauerstoff- u. Stickstoff-Ind. 1915,

Bd. 7 , S. 91 , 104 ; 1916, Bd. 8, S. 5.) r

Quecksilberkontakt, welcher aus einem mit eingeschmolzenen

Kontaktdrähten versehenen und mit Quecksilber gefüllten , unter

mt

der Einwirkung einer Gasflamme stehenden U-förmigen Rohr be-

steht, an dessen Enden je ein Hohlkörper angebracht ist. Ernst

Lange , Berlin. Das durch Ausdehnung von Luft beeinflußte Queck-

silber wird aus dem im Hitzebereich einer Flamme gelegenen , ge-

schlossenen Hohlraum in einen tiefer liegenden, der Hitze entzogenen

Hohlraum bewegt, wodurch es vor Überhitzen und Verdampfen ge-

schützt ist. (D. R. P. 288 863 vom 22. April 1914.) i

Herstellung von Elektroden , welche nicht ausschließlich aus

Metall bestehen. Gebr. Siemens & Co. , Berlin - Lichtenberg.

Die aus amorphem Kohlenstoff (Ruß) oder Graphit und einem ver-

kohlbaren Bindemittel , wie Teer oder Pech , hergestellten Elektroden

müssen nach der Formgebung einer hohen Temperatur unterworfen

werden, damit das Bindemittel verkokt wird, und die Elektrode eine

genügende Leitfähigkeit erhält. Die erforderliche Temperatur schwankt

zwischen 800 und 1600 ° C. und bedarf zur Erzeugung großer Ofen

und einer längeren Brenndauer. Nach vorliegender Erfindung soll

dieser Brennprozeß wegfallen oder doch nur eine Temperatur benötigt

werden , welche erheblich unter der bisher erforderlichen niedrigsten

Temperatur von etwa 800 ° C. liegt. Zu dem Zweck verwendet man

erhärtende Bindemittel , welche entweder selbst gut leiten oder in so

geringen Mengen benutzt werden können , daß die Leitfähigkeit der

Kohle nur wenig beeinträchtigt wird. Ein geeignetes Bindemittel sind.

die löslichen Kondensationsprodukte von Formaldehyd und Phenolen,

z. B. Bakelit, von dem 1--2 % genügen sollen, um feste und widerstands-

fähige Kohlen von hoher Leitfähigkeit zu erzielen . Bakelit wird z. B.

in 10 T. Alkohol gelöst und mit den übrigen , für die Elektroden-

herstellung erforderlichen Massen innig gemengt. Man kann die

Elektroden aus dieser Mischung entweder unter Druck in einer Form

durch Pressen herstellen, oder nach dem bei Bogenlichtelektroden be-

kannten Spritzverfahren. (D. R. P. 289645 vom 5. Oktober 1913.) i

Asbest enthaltender Glimmerersatz für Kollektoren elektrischer

Maschinen mit einer Schicht erhärteter, an Asbestpappe gebundener

Emailfarbe. Siemens - Schuckert -Werke , G. m. b. H., Siemensstadt

bei Berlin. (D. R. P. 285030 vom 12. Mai 1914.)
i

Neuere einfache Apparate und Methoden zum bequemen und

wirtschaftlichen Wiederaufladen transportabler Akkumulatoren oder

kleinerer stationärer Akkumulatoren -Batterien. B. Duschnitz.

(Elektrochem. Ztschr. 1915, Bd. 21 , S. 283-290.) pu

Dichtungsmanschetten aus Leder geschmeidig zu erhalten. Mar.

Man schmilzt in einem geeigneten Gefäß Paraffin und kocht die Man-

schetten 1/2 Std. lang darin, mit der Vorsicht, daß das Paraffin nicht

Feuer fängt. Nach dem Herausnehmen läßt man die Manschetten ab-

tropfen, welche nun ihre Elastizität dauernd behalten. (Elektrochem.

Ztschr. 1915, Bd. 21 , S. 366–367.) pu

Verlag der Chemiker-Zeitung Otto v. Halem in Cöthen (Anhalt). Druck von August Preuß in Cöthen (Anhalt).
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2. Unterricht. Laboratorium. Allgemeine Analyse.")

Schwanenhals.DerArãometer. Friedrich Edmund Kretzschmar, Berlin. Der

Schwimmer des Aräometers besteht, um ihn sehr empfindlich zu machen,

aus mehreren Kammern b, welche miteinander durch den Steg c ver-

bunden und mit Schrot f gefüllt sind. Damit zwischen dem Quer-

schnitt des Schwimmers und dem des Stiels a ein erheblicher Unter-

schied vorhanden ist, ist der Stiel als dünne Platte oder als dünner

Stab oder als dünnes Röhrchen ausgebildet. Das Röhr-

chen kann gegen Verbiegen durch einen hindurch-

geführten Stahldraht geschützt und durch Anblasen an

dem Schwimmer befestigt werden, während die Platte a

mit dem Schwimmer durch das Rohr d verbunden

wird. Der zugleich als Skala dienende Stiel a mit Ver-

bindungsrohr d kann aus Celluloid, Hartgummi, Glasolin,

Glas, Glimmer, emailliertem Eisenblech und dergl. her-

gestellt werden. Zum bequemen Justieren kann man

an die Kammern b Zäpfchen g anblasen, auf die Blei-

draht gewickelt wird. In die Kammern b werden

Rohre oder Stäbe aus einem Stoff von sehr geringem

Ausdehnungskoeffizienten, wie Tannenholz, Mahagoni,

Stahl oder dergl. stramm eingezogen, damit die Kammern

bei Erwärmung der im Innern befindlichen Luft nicht

deformieren. Damit man den Auftrieb verändern kann,

können auf den Kammern b noch verschiebbare Hülsen

angeordnet werden. Der Stiel a kann auch aus zwei

Röhren oder Stäben bestehen, die zwecks Verhinderung

der Drehung in einer festen Führung gleiten und oben

durch einen Bügel vereint sind , welcher beim Anschlagen gegen die

feste Führung das völlige Untertauchen des Aräometers verhindert.

(D. R. P. 289 509 vom 30. August 1913 und Zus.- Pat. 289510 vom

25. Oktober 1913.) i

Besonders genaue Thermoelemente für die Calorimetrie. W.

P. White. (Journ. Amer. Chem. Soc. Bd. 36, S. 2292-2313.) ks

Einfache calorimetrische Methode von großer Genauigkeit. W.

P. White. (Journ . Amer. Chem. Soc. Bd. 36, S. 2313-2333.) ks

-

Wägeschiffchen, Wägeröhrchen u. dgl. für Laboratoriumszwecke.

Max Heller, Berlin-Wilmersdorf. An Stelle von metallenen Wäge-

schiffchen nach dem Hauptpatent 2712191) kann man auch Papier-

schiffchen , -röhrchen u. dergl. als Träger verwenden , welche mit den

hier in Betracht kommenden Schwermetallen, deren Legierungen oder

stickstoffreien Verbindungen , soweit solche katalytisch wirksam sind,

imprägniert sind. Für die Imprägnierung kommen beispielsweise Zinn-

chlorid, Quecksiber- und Kupferchlorid, Kupfer- oder Quecksilbersulfat

und Kupferacetat in Frage. Das Imprägnieren geschieht durch Ein-

tauchen der Schiffchen oder Röhrchen in die Lösungen der betreffenden

Salze und nachfolgendes Trocknen. Bei direkter Verwendung der

Metalle können die Schiffchen z. B. mit Kupferbronze o. dergl. über-

zogen werden, indem man die Bronze mit stickstoffreiem Klebstoff,

wie Dextrin oder Stärke, anrührt und auf die Schiffchen oder Röhrchen

pinselt oder letztere in die Bronze eintaucht. Auch das Metallspritz-

verfahren und die Elektrolyse können zum Überziehen der Schiffchen

und Röhrchen verwendet werden. (D. R. P. 289885 v. 11. Okt. 1914,

Zus. zu Pat. 271219.) i

mEine neue Wagebürette. G. Incze. Die Burette besteht im

wesentlichen aus einem zylindrischen, calibriertem Gefäße von etwa

100 ccm Inhalt. Am Scheitel desselben befindet sich ein durchbohrter

Stopfen zur Einführung der Meßflüssigkeit und zur Regelung der

Tropfengröße. Als Ausgußrohr dient ein an der Basis angeschmolzener

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1915, S. 41. ¹) Ebenda 1915, S. 137.

~

www
7. Nahrungs-

18. Gase. Trockene

Schwanenhals. Das Ende dieses Tropfrohres ist zur Erzielung einer

genauen Tropfenbildung mit einer Bienenwachsschicht überzogen.

(Ztschr. anal. Chem. 1915, Bd. 54, S. 406.) CS

Das Reinigen des Filtrierpapiers mitFlußsäure. A.Gawalowski.—

Während die Entkieselung leicht gelingt, lassen sich Eisen- und Kalk-

verbindungen wegen der Schwer- bezw. Unlöslichkeit der entsprechen-

den Fluoride kaum auswaschen. Es ist bei der Behandlung alten ver-

gilbten Papiers, das wahrscheinlich Ferrioxycellulose enthält, auf die Ver-

wendung eines absolut reinen destillierten Wassers zu achten, da Spuren

von Na-, K- und NH4-Salzen schwer auswaschbare Doppelsalze bilden.

Die Flußsäure ist nur sehr schwach zu gebrauchen und möglichst

vollständig auszuwaschen , damit durch Mercerisation der Faser nicht

die Durchlässigkeit leide. (Ztschr. anal. Chem. 1915, Bd. 54, S. 503.) wo

Über das Kapitel „Borax und Metallsalze" in den analytischen

Lehrbüchern. L. Vanino. Die Angaben in den Lehrbüchern über

die Wechselwirkung zwischen Borax und den Metallsalzen entbehren

der einheitlichen Interpretation und wirken auf den Anfänger verwirrend

ein Stellt man jedoch die Hydrolyse in den Vordergrund der Reaktion,

so läßt sich zeigen , daß zwischen den einzelnen Reaktionen kein

prinzipieller, sondern nur ein gradueller Unterschied besteht. (Ztschr.

anal. Chem. 1915, Bd. 54, S. 408.)

-

CS

Beiträge zur quantitativen Bestimmung der Borsäure. K. Wörle.

Diss. München 1915. 61 S. 8°.

-

Das Glühen von Eisenoxyd bei der gravimetrischen Eisen-

bestimmung. Emmerich Selch.bestimmung. Emmerich Selch. Die Zusammensetzung des Tiegel-

inhalts bei der Bestimmung des Eisens als Fe2O3 wird beeinflußt durch

die Art des Glühens. Die Einwirkung der reduzierenden Flammengase

ist dadurch zu vermeiden, daß die Flamme den Tiegel nicht vollständig

umschließt und nicht über den Rand hinausreicht. Der Tiegel ist so

weit offen zu halten, daß der Luftzutritt ins Innere genügend ist. Bei

dieser Arbeitsweise ist die Anwendung der Gebläsehitze nicht nur un-

schädlich, sondern sie begünstigt sogar die vollständige Zerlegung des

Hydrats, während ein zu schwaches Glühen zu hohe Werte liefert. Zur

Prüfung, ob keine teilweise Reduktion des Fe2O3 eingetreten sei, empfiehlt

Verf. mehrstündiges Glühen bei offenem Tiegel über einem gewöhn-

lichen Brenner, wobei keine Gewichtszunahme eintreten darf. (Ztschr.

analyt. Chem. 1915, Bd. 54, S. 457.)

-

Wo

Zur qualitativen Mikroanalyse. F. Emich. Für die Reinigung

der Reagenzien durch Destillation unmittelbar vor dem Gebrauch be-

schreibt Verf. einen >>Tropfer « , einen kleinen , dauernd arbeitenden

Destillierapparat, dem jedesmal bei Bedarf die nötige Flüssigkeitsmenge

entnommen wird. Eingehend behandelt wird das Arbeiten im aus-

gezogenen Röhrchen, die blasenfreie Überführung kleiner Flüssigkeits-

mengen und Niederschläge von einem Röhrchen in ein anderes mittels

der mikroanalytischen Zentrifuge , das Abheben der Lösungen von

Niederschlägen, das Auswaschen der letzteren, das Erhitzen von Lösungen.

Eine neue Art der Farbenermittlung einer Lösung durch mikroskopische

Beobachtung unter achsialer Durchleuchtung im ausgezogenen Röhrchen

macht die » coloriskopische « Capillare entbehrlich. Über die Beobachtung

von Niederschlägen bei auffallendem und durchfallendem Lichte , wie

auch in der Capillare anstatt auf dem Objektträger werden neue An-

gaben gemacht. Mit der eingehend erörterten Verwendung der aus-

gezogenen Röhrchen zur Destillation und Sublimation gelingt der

Nachweis des Stickstoffs als NH3 in einer Menge von 0,1 7 (0,0001 mg);

außerordentlich empfindlich gestaltet sich die Auffindung des Queck-

silbers , die mit der Sublimationsmethode noch für eine Menge von

0,27 leicht gelingt. (Ztschr. analyt. Chem. 1915, Bd. 54, S. 489.) wo

γ
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Über den Kern und über die bei der Kernfärbung sich mit-

färbenden Inhaltskörper der Hefezellen. Ein Beitrag zur Erkennung

des physiologischen Zustandes der Hefezellen. W. Henneberg.

Verf. hat seine Untersuchungen größtenteils an lebenden Zellen angestellt,

während die bisher vorliegenden Angaben sich fast ausschließlich auf ab-

getötete Hefe beziehen. Die wichtigsten Ergebnisse seiner durch zahlreiche

Abbildungen wiedergebenen Beobachtungen werden ungefähr wie folgt

zusammengefaßt: 1. Das Gelingen der Kernfärbung ist in hohem Grade

von dem physiologischen Zustande der Zelle abhängig. Sehr eiweiß-

reiche Zellen lassen den Kern nicht sichtbar werden. Sehr geeignet

sind dagegen glykogenreiche ; hier erscheint der Kern durch das

Glykogen an die Zellwand gepreßt und von dichtem, zusammen-

gedrängtem Eiweiß umgeben. In mageren Hefezellen ist der Kern eben-

falls mager. 2. Vor der Kernfärbung ist schnelles Abtöten notwendig,

damit keine störenden Eiweißumlagerungen, Gerinnungen und Ab-

scheidungen eintreten. Besonders geeignet hierzu ist Formalin . —

3. Die HEIDENHAINSche Färbung ist in der Regel am besten, doch

können infolge des stets verschiedenen physiologischen Zustandes nie-

mals sämtliche Zellkerne gleichzeitig richtig » differenziert << sein. Um

Überwanderung des Tochterkerns und die Chondriosomen sichtbar zu

machen, darf das Präparat nur wenig entfärbt werden. Glykogen-

hefezellen müssen jedoch lange entfärbt werden, da das zusammen-

gedrängte Eiweiß die Färbung sehr lange festhält. Jedes dichte Eiweiß

hält die Kernfärbung« fest, so erklärt sich auch die Nichtsichtbarkeit

des Kernes bei den Eiweißhefezellen. Es färben sich ferner die

beim langsamen Absterben der Zelle durch Zusammenfließen gebildeten

rundlichen >> Plasmainseln und sämtliche Plasmaverdichtungen, die man

in bestimmten Zuständen der Hefezellen jederzeit durch Behandlung

mit dünner Essigsäure, Alkohol od. dergl . hervorrufen kann, und die

auch bei spontanem Absterben von in diesem Zustande befindlichen

Zellen auftreten, Gut ernährte Kerne halten die Färbung am längsten,

magere am wenigsten lange. 4. An den meisten Kernen läßt sich

ein dichterer Teil, der die Färbung am längsten festhält (» Kernkopf )

und ein weniger dichter, leicht entfärbbarer (»Kernleib «) unterscheiden.

KOHLS » Kernkrystalloid ist der durch Alkohol deformierte Kernkopf,

die Bezeichnung »Nucleolus« ist falsch . Der Kernkopf ist oft ei- oder

sichelförmig, da er meist von der Seite gesehen wird , am besten er-

kennbar in durch Essigsäure oder Alkohol gehärteten Zellen. Die besten

Präparate geben frische Bierhefen, durch 24-stünd. Gärung in Zucker-

lösung bei Zimmertemperatur eiweißärmer gemacht, Preßhefe gewöhn-

lich nur , wenn sie ganz frisch ist. 5. Vitaliärbung des ruhenden

Kernes gelingt stets , wenn frische Bierhefe 48 Std. unter Wasser bei

30° C. gelagert oder mit 25 %ig. Alkohol 1/2 Std. behandelt wurde. -

6. Ohne Färbung und Behandlung ist der Kern in lebenden Hefezellen

nur zuweilen sichtbar, oft als Hervorwölbung am Vakuolenrand. Kern-

bewegungen lassen sich am besten feststellen beim Übergang der Zelle

aus dem >>Bewegungsplasma« in den Ruhezustand. Der ver-

größerte Kernkopf zeigt dann ziemlich lebhafte Bewegung, verändert

fast in jedem Augenblick seine Form, streckt Plasmafäden aus, die der

Anfang von neuen Vakuolen werden können , und sondert rundliche

oder ringförmige Teile ab , die gewöhnlich bald wieder resorbiert

werden. Bisweilen schwimmt der Kern frei in der Vakuole. Im Be-

wegungszustande ist der Kern ein amöbenartiges, hautloses Gebilde,

das sich bewegt, fadenförmige Pseudopodien ausstreckt und wieder

einzieht und den Kernkopf jeden Augenblick verlagern kann. Rundlich

ist er nur in Ruhe, sonst ohne bestimmte Form. -7. In jeder

lebenden Zelle kann man den Kern sofort sichtbar machen, wenn man

das Kernplasma durch dünne Essigsäure (0,5-0,75 %), Alkohol o . dgl.

>reizt . 8. Im »gereizten« Kernleib ist oft im sich teilenden Kerne

ein sternförmiges Gebilde sichtbar mit 5-6 Strahlen von verschiedener

Länge. Bei beginnender Tochterkernüberwanderung kann sich ein

Strahl in die Tochterzelle erstrecken. 9. Der Kernkopf bildet im

Bewegungszustand der Zelle die Vakuolen, die ihrerseits die Kernform

häufig beeinflussen. 10. Im Teilungszustand und im gewöhnlich

schnell vorübergehenden Überwanderungszustand zeigt der Zellkern alle

möglichen Formen. Bei Sporenkernbildung zerfällt er meist in eine

Anzahl Teilstücke, bisweilen findet sich auch eine Art Sprossung. Kleine

Fettröpfchen sind nicht selten in der unbehandelten Zelle genau über

den Umrandungen des Kernes gelagert. 11. Bei Selbstverdauung

der Zelle und bei ihrer Auflösung durch Schimmelpilze, Heubazillen

oder dergl. verschwindet der Kern ziemlich frühzeitig. 12. In reiner

Zuckerlösung vermehrt sich durch einige Sprossungen eine gut er-

nährte Zelle auf Kosten ihrer Reservestoffe. Dabei enthalten oft auch

die jüngsten Zellen Kerne, für die also in der Mutterzelle auch Reserve-

-

—

-

--

stoffe vorhanden sein müssen. 13. Strangförmige »Chondriosomen <

finden sich nur im Glykogenzustand der Hefezelle , gehen aus den

bläschenförmigen »Mitochondrien« hervor und verwandeln sich in diese

zurück. Die sogen. »metachromatischen Körper <«< dagegen entstehen

an den Vakuolenrändern im Zelleiweiß. 14. Die Aufgabe dieser

Körper ist die Enzymtätigkeit bezw. die Bildung bestimmter Enzyme

(Zymase, Oxydasen usw.). Sie finden sich in großer Menge auch z. B.

in Kahmhefen, Milchsäure- und Essigpilzen. Die Bildung von Alkohol

scheint vor allem in der Vakuole zu erfolgen. (Zentralbl. Bakteriol.

1915, I, Bd. 44, S. 1.) sp

Der Abbau und Aufbau des Fettes im menschlichen Organismus.

K. Braun. (Seifenfabrikant 1915, Bd. 35, S. 522.) CS

Von den Aufgaben der Biochemie im nächsten Jahrhundert.

F. Quade. (Ztschr. angew. Chem. 1915, Bd. 28, I, S. 265.) CS

Beiträge zur Kenntnis der Ligninsubstanzen. L. Hochfelder.

Diss. München 1915. 46 S. 8º.

Über Keimung, physikalisch-chemis he Arbeiten auf dem Ge-

biete der Botanik. Helene Nothmann- Zuckerkandl. (Internat.

Ztschr. physikal . - chem. Biol. 1915, Bd. 2, S. 94-106, Sammelreferat.) ae

-

Eine pathologische und physiologische Studie über das schwarze

Herz der Kartoffelknollen. E. T. Bartholomew. Die Krankheit

wird nicht durch parasitäre Organismen bedingt, sondern durch ab-

norme physiologische Bedingungen. Sie kann künstlich durch Tempe-

raturen von 38-48 ° C., am besten 42-44° C. während 15-20 Std. ,

hervorgerufen werden. Es wurden 16 Kartoffelvarietäten untersucht,

die alle gleiches Verhalten zeigten. Durch Zufuhr von hinreichendem

Sauerstoff während des Erhitzens läßt sich die Erscheinung vermeiden.

Das Sauerstoffbedürfnis ist während dieser Periode größer, als daß es

durch einen ständigen Luftstrom geliefert werden könnte. Die Schwärzung

der Gewebe tritt nicht ein, wenn die Kartoffeln nach dem Erhitzen in

sauerstoffreier Atmosphäre gehalten werden. In der Regel ist die Ab-

normität erst beim Zerschneiden der Kartoffel zu erkennen. Werden

vor dem Aufschneiden die Kartoffeln 7-10 Tage in Ruhe gelassen, so

hat sich im Innern infolge Schwindens der veränderten Gewebe eine

Höhle gebildet. Sowohl in den abnormen wie in normalen Geweben

der Kartoffel findet sich oxydierendes Enzym (Tyrosinase) und

Chromogen (Tyrosin), die in Gegenwart von freiem Sauerstoff auf-

einander einwirken.einander einwirken . Als Ergebnis dieser Reaktion findet sich bei den

affizierten Geweben eine Reihe von Farbänderungen von hellgelb bis

kohlschwarz. Die schnelle Verfärbung wird ermöglicht durch Ver-

mehrung des Chromogens in freier Form, Zutritt eines ungewöhnlichen

Überschusscs an Sauerstoff infolge Tötung der Zellen und beschleunigte

Wirkung des Enzyms. Alle diese Ursachen wirken zusammen. Die

Prüfung auf Homogentisinsäure verlief negativ. Der Aminosäuregehalt

wurde während des Erhitzens erheblich vermehrt. Die färbende Substanz

wird als Melanin (Humin) angesprochen. Es ergibt sich, daß die

ökonomisch wichtige Bildung der Schwärzung während des Transports

durch geeignete Ventilation und durch Erhaltung einer Temperatur

nicht oberhalb 35 ° C. verhindert werden kann. (Zentralbl. Bakteriol.

1915, [ II], Bd. 43, S. 609.) sp

Herstellung haltbarer Schwefelalkaliverbindungen. Charles

E. Hite, Burlington , New Jersey, und Walter Pincus, Philadelphia.

Die Erfindung besteht in einer Verbesserung des im V. St. Amer.

Pat. 1068769¹) beschriebenen Verfahrens zur Herstellung von Schwefel-

alkaliverbindungen durch Erhitzen von Soda und Schwefel in geeigneten

Verhältnissen. Diese Verbindungen sollen für antiseptische Zwecke und

zur Insektenvertilgung Verwendung finden. Sie werden bei dem Ver-

fahren entweder als Krystalle oder als ein mehr oder weniger plastischer

Teig erhalten und sind im frischen Zustande vollständig in Wasser

löslich, zerfließen aber an feuchter Luft allmählich und werden durch

Sauerstoffaufnahme z. T. in unlösliche und unwirksame Verbindungen

übergeführt. Die Reaktionsmasse soll daher, sobald sie vollständig in

Wasser löslich geworden ist, sofort der weiteren Einwirkung der Hitze

entzogen und in geeignete verschließbare Gefäße eingefüllt werden.

Deren Deckel sind u. U. noch mittels Lack, Paraffin u . dgl . luftdicht

zu machen. (V. St. Amer. Pat. 1132476 vom 16. März 1915, angem.

19. September 1914.)
su

Graben zum Schutz von Kulturen gegen schädliche Tiere, ins-

besondere Rüsselkäfer, mit Einrichtung zur gleichzeitigen Ermög-

lichung des Abzuges harmloser oder nützlicher Tiere. Georg

Karl Spitzenberg, Zäckerick i. d. Neumark. In der die Auslauf-

seite bildenden Grabenwand sind schwächer als die Wand geneigte

Rinnen eingearbeitet. (D. R. P. 289330 vom 24. Januar 1913.)

-

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 25. 1) Chem.-Ztg. Repert. 1913, S. 585.
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Zur Mikroskopie der Stärke im Mischbrot. T. F. Hanausek.-

Verf. geht nach einer kurzen Literaturübersicht über die mikroskopischen

Untersuchungen der Kriegsbrote auf die eigenen Untersuchungen auf

diesem Gebiete über und beschreibt die charakteristischen Formen der

Stärke der verschiedenen Handelsprodukte im österreichischen Misch-

brote. Verf. konnte bestätigen , daß sich durch die Blaufärbung mit

Methylenblau die Kartoffelstärke von den Getreidearten gut unterscheiden

lasse. Auch die Maisstärke wird durch diesen Farbstoff blau gefärbt.

Verf. hält eine differenzierende Färbbarkeit der Stärkearten , die durch

die Substanz bedingt ist, nicht für sicher oder wahrscheinlich. (Sonderabdr.

Arch. Chem. Mikr. 1915, Heft 3.)

-

CS

Herstellung von Gefäßen zum Konservieren von Nahrungs-

stoffen. Seesener Blechwarenfabrik Fritz Züchner, Seesen

a. Harz.
Die für die Gefäße zu verwendenden Böden und Rümpfe

werden aus Schwarzblech hergestellt, darauf wird die Längsnaht des

Rumpfes durch Schweißen erzeugt, der Deckel ohne Einlage eines

Dichtungsringes mit dem Rumpfe zusammengebördelt und endlich das

Gefäß nach dem Abbeizen durch Eintauchen in ein Zinnbad unter

nachherigem Abschleudern im ganzen verzinnt. (D. R. P. 289614 vom

6. August 1914.)
i

Neue Untersuchungen über Fleischextrakt. Lebbin. - Verf.

hat aus ein und demselben Rinde Fleischextrakt nach verschiedenartigen

Methoden hergestellt, und die so gewonnenen Extrakte analytisch mit-

einander verglichen. Betreffs der Einzelheiten über die Herstellungs-

weise und die analytischen Untersuchungsmethoden , auch über eine

neue Methode zur quantitativen Bestimmung der Bernsteinsäure sei

auf die Originalschrift verwiesen, die Hauptergebnisse sind kurz folgende :

Die Ausbeute an Fleischextrakt und demgemäß auch die Zusammen-

setzung der gewonnenen Extrakte richten sich völlig nach der bei

der Herstellung angewandten Methode. Da nach dem Tode eines

Tieres die Bildung von Fleischmilchsäure beständig fortschreitet, so ist

älteres Fleisch viel säurereicher als frisches. Der erhöhte Säuregehalt

bewirkt nicht nur eine vollständigere Lösung der phosphorsauren Salze

und anderer Mineralstoffe, sondern hat auch zur Folge, daß die Bildung

von Albumosen reichlicher erfolgt. Demgemäß entstehen auch mehr

Aminosäuren. Daher gilt der Satz : Je älter das verwendete Fleisch,

desto größer die Ausbeute an Extrakt. 3 % Extraktausbeute, wie sie die

Lehrbücher und Fabrikanten meist angeben , sind stets zu wenig , sie

steigt vielmehr bis zu 5,5 % und beträgt im Mittel wenigstens 4,5 %. Bei

der Herstellung von Fleischextrakt soll in erster Linie d.stilliertes Wasser

benutzt werden, natürliches Wasser nur dann, wenn bei sonst befriedi-

gender Beschaffenheit sein Gehalt an festen Bestandteilen 0,1 g in

1 1 nicht übersteigt. Der Gesamtmineralstoffgehalt betrug bei selbst-

hergestellten Extrakten im Mittel 18,07 %. Er schwankte von 16,43%

bis 20,35 %. Die alte LIEBIGsche Forderung, wonach 15-25 % als zu-

lässige Grenzen angesehen werden, ist zu weitgehend. Der Minimal-

aschengehalt für Rindfleischextrakt bei 20 % Wassergehalt dürfte etwa

16 %, der Maximalgehalt etwa 21,6 % betragen. Die Forderung des

Codex alimentarius austriacus, wonach der Aschengehalt in der

Trockensubstanz der Fleischextrakte nicht über 27 % steigen soll, ist als

berechtigt anzuerkennen. Der Chlorgehalt in reinen Fleischextraktaschen,

berechnet als Kochsalz, beträgt nicht über 10 %. Die Forderung des

Codex alimentarius austriacus, ¹) wonach der Kochsalzgehalt >> reiner<<<

Fleischextrakte weniger als 20 % der Asche betragen soll, ist nicht ge-

rechtfertigt. Der Phosphorsäuregehalt in Fleischextraktaschen beträgt

30-40 %. Mengen über 41 % und unter 29 % deuten auf von der

Norm abweichende Beschaffenheit. Der Gesamtstickstoff in der fett-

freien organischen Fleischextraktsubstanz soll nach dem Codex ali-

mentarius austriacus wenigstens 14 % betragen. Gegen diese Forderung

bestehen keine Bedenken. Dagegen ist auch ein Maximalgehalt festzu-

setzen, und zwar erscheint eine Maximalgrenze von etwa 17 % zurzeit

als berechtigt. Vom Gesamtstickstoff sollen wenigstens 12,5 % in Form

von Kreatininstickstoff vorhanden sein . Die Forderung des Codex

alimentarius austriacus, wonach wenigstens 10 % vorhanden sein sollen,

ist nicht streng genug. Vom Gesamtstickstoff dürfen in Form von

Ammoniakstickstoff (durch Magnesia abdestillierbarer Stickstoff) nicht mehr

als 3 % vorhanden sein. Er nimmt mit fortschreitendem Alter des

verwendeten Fleisches zu. Die Forderung des Codex alimentarius

austriacus, welche 6 % Ammoniakstickstoff zulassen will, ist völlig un-

berechtigt. Der Albumosenstickstoff darf nach dem Codex alimentarius

austriacus nicht mehr als 25 % des Gesamtstickstoffes betragen. Hier-

gegen sind Einwendungen nicht zu erheben. Leimstickstoff ist bisher

noch nicht quantitativ bestimmt worden. Eine Mindestzahl für den

Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 43.

¹) Codex alimentarius austriacus, Bd. 2, S. 346.

Gehalt der Fleischextrakte an Gesamtkreatinin läßt sich einstweilen

nicht aufstellen. Der von GERET geforderte Minimalgehalt an 6 %

Gesamtkreatinin ist unter allen Umständen zu hoch. Die Methodik

zur Bestimmung des Kreatiningehaltes von Fleischextrakten ist zwar

erheblich vervollkommnet worden , ist aber mit soviel Unsicherheit

verbunden, daß die Zahlen verschiedener Untersucher, besonders beim

Arbeiten mit verschiedenen Apparaten , zurzeit als nicht miteinander

vergleichbar angesehen werden dürfen. Die FOLINSche Methode setzt

voraus, daß genau gleiche Instrumente gebraucht werden , und daß

noch weitergehende präzisere Vorschriften für die Ablesung ausgearbeitet

werden. Hierbei wird in erster Linie an Temperatureinflüsse gedacht,

wie sie BAUR und TRÜMPLER beobachtet haben. In Fleischextrakten,

welche aus ganz frischem Fleisch gewonnen sind , findet sich stets

auch etwas Bernsteinsäure. Ihre Menge wächst schnell mit fort-

schreitender Autolyse und erreicht bei Fleisch, das etwa 5-6 Tage alt

ist, bereits die doppelte Höhe und noch etwas später sogar den drei-

fachen Wert. Ein erhöhter Bernsteinsäuregehalt ist deshalb ein sicherer

Ausdruck für die Verwendung autolysierten Fleisches. Ein Leimgehalt

ist in Extrakten des Handels bisher nicht als nachgewiesen anzuschen.

In welcher Menge Abbauprodukte des Leimes zu den normalen Be-

standteilen des Fleischextraktes gehören, bleibt noch nachzuweisen. Es

steht zu erwarten , daß durch vollständige Hydrolyse des durch

Ammoniumsulfat aussalzbaren Anteiles der Fleischextrakte und nach-

folgende Untersuchung entweder mit Ammoniummolybdat oder durch

Bestimmung des gebildeten Glykokolls eine Entscheidung wird getroffen

werden können. Ein nennenswerter Anteil des Gesamtstickstoffes

ist stets in Form von Aminosäuren vorhanden. Der Würzwert der

Fleischextrakte steigt offenbar mit der Menge Aminosäurenstickstoff.

Ein nicht unerheblicher Teil der Fleischextraktsubstanz besteht aus

Milchsäure (etwa 10 %). Diese ist auch eine der Ursachen des Ab-

baues der in die Lösung gelangenden Eiweißkörper, voraussichtlich

auch anderer tiefgreifender Umsetzungen bei der fortschreitenden Kon-

zentrierung des Fleischauszuges. Die dunkle Farbe der Fleischextrakte

stammt zum größten Teil daher, daß beim Eindampfen der Fleisch-

brühen in einem bestimmten Angenblick eine Konzentration erreicht

wird, bei der die nie fehlenden Eisenverbindungen und die ebenfalls

niemals fehlenden Eiweißstoffe sich zu einer braungefärbten Eiseneiweiß-

verbindung vereinigen. Obgleich diese Reaktion eine sehr feine ist,

sind doch die ursprünglichen Fleischbrühen zu verdünnt, um die Re-

aktion schon bei der küchenmäßigen Brühebereitung eintreten zu lassen.

Liebigs Fleischextrakt muß nach den Untersuchungsergebnissen als

aus autolysiertem Fleisch hergestellt angesehen werden, welches zu

irgendeinem Zwecke auch mit Salzsäure besprengt wurde, denn a) sein

Mineralstoffgehalt bewegt sich in normalen Grenzen ; aber b) sein Chlor-

gehalt ist auf etwa die doppelte Menge des normalen gestiegen, höher

als bei Gesamtauflösung der im Fleisch überhaupt vorhandenen Chlor-

verbindungen möglich wäre; c) sein Bernsteinsäuregehalt ist doppelt

so hoch als bei Extrakten aus frischem Fleisch ; d) sein Gehalt an

Ammoniakstickstoff ist mehr als doppelt so hoch als bei hier bereiteten

Extrakten aus frischem Fleisch. Er ist sogar noch 11/2 mal so hoch

als bei Extrakten aus 23 Tage altem Fleisch. Armour- Fleischextrakt ist

ein durch teilweise Wiederentsalzung eingedampfter Pökelbrühe ge-

wonnenes Erzeugnis. Als Fleischextrakt im Sinne der Handelsware

Fleischextrakt kann es nicht gelten. (Nach einer Broschüre, Verlag von

August Hirschwald, Berlin, 1915.)

--

oh

Vorrichtung zum Kühlen und Temperieren von Schokoladen-

und Zuckerwaren. Richard Gäbel , Dresden . Die Schokoladen-

usw. Waren führen stetig oder absatzweise innerhalb des Kühl- und

Temperierraumes außer der Vorwärts- auch eine Seiten-Förderbewegung

aus, so daß sie nicht in derselben Ebene, sondern in einer räumlichen

Bahn wandern, beispielsweise einen gleichmäßigen oder stufenartig ab-

gesetzten Schraubenweg zurücklegen. Zur Erzielung dieser Bewegung

der Schokoladen- usw. Waren können ein oder mehrere endlose Bänder

i
verwendet werden. (D. R. P. 289 295 vom 1. Mai 1913.)

Brombeerblätter als Teesurrogat. T. F. Hanausek. Schon

durch die Ausbildung des Blattrandes und der Blattnervatur kann man

das echte Teeblatt vom Brombeerblatt unterscheiden. Im Vergleiche

zum Teeblatte ist es nach Verf. nicht unwichtig, daß der Hauptnerv

am Brombeerblatt an der Oberseite stets eingesenkt, beim Teeblatt da-

gegen in der Blattebene oder ein wenig erhaben ist. Im Querschnitt

ist dieser Unterschied recht auffällig. Die für das Teeblatt charakteristi-

schen Idioblasten fehlen dem Brombeerblatte. (Sonderabdr. Arch. Chem.

Mikr. 1915, Heft 3.)

—

CS

Beurteilung des Strohmehls als Futter- und Nahrungsmittel.

W. Kerp, Frz. Schroeder u. B. Pfyl. 32 S. 2,20 M. J. Springer, Berlin.
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Herstellung von Brom. E. O. Barstow und The Dow Chemical

Company, Midland, Michigan. Durch Einleiten von Chlor in kon-

zentrierte Eisenbromidlösung wird Eisenchlorid erzeugt, das so kon-

zentriert erhalten wird, daß es das in Freiheit gesetzte Brom nicht zu

lösen vermag. Das Brom sammelt sich als schwere Flüssigkeit :

FeBrx + Cly FeCl3x . Br. Nach gleichem Prinzip wird auch aus

konzentrierter Alkalibromid- und -bromatlösung durch Behandeln mit

Schwefelsäure freies Brom erhalten : 5 NaBr NaBrO3 + 3H₂SO+

3Na₂SO + 6Br + 3H2O. (V. St. Amer. Pat. 1141921 und 1141922

vom 8. Juni 1915, angem. 7. November 1911.) ks

-

-

=

Aufbereitung von in Dampf oder heißem Wasser löslichen

Mineralsalzen, insbesondere von Stein- und Kalisalzen. Wilhelm

Schwarzenauer, Helmstedt. Mittels dieses Verfahrens sollen lös-

lichen Mineralsalzen physikalische Eigenschaften gegeben werden, durch

welche die mechanische Aufbereitung der Salze erleichtert wird. Zu

diesem Zweck wird bei dem feingemahlenen Salzmineral eine Ver-

größerung der Körperoberfläche der kleinen Teilchen herbeigeführt

durch Einwirkenlassen von Wärme und eines Lösungsmittels, z. B. in

der Form gesättigten oder überhitzten Dampfes , heißen Wassers oder

erhitzter Lösungen, oder indem man das gemahlene Aufbereitungsgut

für sich erwärmt und dann dem Lösungsmittel aussetzt. Es wird da-

durch eine oberflächliche Lösung erzielt, wonach die gelösten Salze

wieder auskrystallisieren. Der Dampf kann zugleich als Wärmezuführungs-,

Lösungs- und Krystallisierungsmittel benutzt werden. Beispielsweise

läßt man das Gut in einen Behälter fallen und mit entgegenströmendem

Dampfgut durchwirbeln , oder man läßt in Mischtrommeln die ein-

gesprühten heißen Lösungsmittel auf die umhergeschleuderte Salzmasse

einwirken u. dgl. mehr. Zunächst erfolgt eine durch die höhere Tem-

peratur beschleunigte, jedoch nur die Oberfläche der kleinen Teilchen

ergreifende Lösung und darauf sogleich eine durch die aufgenommene

Wärme unterstützte Verdunstung des Lösungsmittels aus den an jedem

Teilchen haftenden kleinen Lösungsmengen. Es scheiden sich dadurch

um jedes Teilchen lockere Kryställchen aus, welche zwischen den Salz-

teilchen festhaften und diese aufs neue zu einem viel lockeren Gefüge

wieder zusammenfügen, als es die nur gemahlenen harten Mineral-

teilchen vorher bildeten. Durch die Wahl des Lösungsmittels und der

Temperatur kann man bei Salzgemischen, z. B. Carnallit, Hartsalz u. dgl .,

die Teilchen der verschiedenen Bestandteile je nach ihrer Löslichkeit

bei verschiedenen Temperaturen oder ihrem verschiedenen Verhalten

gegenüber dem Lösungsmittel in verschiedener Weise ändern , so daß

sie sich weiteren Behandlungsmethoden gegenüber verschieden verhalten.

Das Salzgemisch wird dadurch z. B. für ein Windsicht-Verfahren vor-

bereitet, indem die Teilchen mit künstlich am stärksten vergrößerter

Oberfläche im Luftstrom weiter mitgenommen werden als die anderen

Teilchen, so daß eine mechanische Trennung bewirkt wird. (D. R. P.

289868 vom 12. Februar 1915.) i

ww

Herstellung von luftbeständigem Salz. John D. Miller und

Louis Feuerstein , Norfolk, Virginia. Siedesalz zieht an feuchter

Luft Wasser an, was zur Folge hat, daß die feinkörnigen Marken auf

den Lagerplätzen und in den Transportsäcken zu Klumpen zusammen-

ballen , die dann bei Eintritt trockener Witterung zu derben Massen

erhärten. Besonders störend ist dieser Übelstand bei dem Tafelsalz,

das in den beliebten Streudosen zur Verwendung kommt. Die vor-

liegende Erfindung betrifft daher in erster Linie das letztgenannte Salz.

Um dieses luftbeständig zu machen , werden die Körnchen mit einer

äußerst dünnen Lage von stearinsaurem Magnesium überzogen. Gleiche

Teile feingepulverte Stearinsäure und Magnesia werden innigst gemischt

und das Gemenge unter Umrühren in einer Heizkammer bis zum

Schmelzen der Stearinsäure erwärmt. Nach dem Erkalten der Masse

wird diese feingemahlen und durch ein Sieb mit sehr feinen Maschen

gesiebt. Um nun das Salz mit diesem Puder zu überziehen, wird es

zunächst erwärmt und alsdann in einer Mischtrommel auf 1000 T. Salz

etwa 2 T. des Magnesiumstearates zugesetzt. (V. St. Amer. Pat. 1140995

vom 25. Mai 1915, angem. 27. Dezember 1913.)

In Deutschland werden schon seit vielen Jahren vorzügliche und luft-

beständige Marken von Tafelsalz hergestellt , von welchen die , die den Namen

Zerinsalz" führt, die verbreitetste sein dürfte.23

-

su

Aufschließen von Doppelsilicaten, Feldspat usw. durch Rösten

in einer Chloratmosphäre mittels reduzierender Substanzen bei

hoher Temperatur. Siemens & Halske , Akt.- Ges. , Siemensstadt.

bei Berlin. Bei den bisherigen Verfahren dieser Art wurde eine sehr

große Menge von Chlor verbraucht, um eine verhältnismäßig geringe

Menge Kaliumchlorid zu erhalten. Eine große Menge von Chloriden,

z. B. SiCl4, wurden erzeugt, deren wirtschaftlicher Wert in keinem Ver-

hältnis zu den angewendeten Kosten stand. Nach dieser Erfindung

soll das Verfahren dadurch wirtschaftlich gestaltet werden , daß nur

die basenbildenden Bestandteile, wie Kalium und Aluminium, in Chloride

übergeführt werden, indem nur soviel Reduktionsmittel, wie Chlor und

Kohle, dem Reaktionsgemisch zugesetzt werden, als zur Reduktion der

Basen erforderlich sind. Der Reduktionsvorgang verläuft dabei nach der

Gleichung: Si3O8AIK + 2C+ 4 CI = 3 SiO2 + AICI + KCI + 2 CO.

Die Kieselsäure bleibt dabei fast unzersetzt als solche zurück. Man

kann die Chloride ohne weiteres durch Auslaugen von der unlöslichen

Kieselsäure trennen, oder auch das Erzeugnis unmittelbar für landwirt-

schaftliche Zwecke verwenden. Der Prozeß verbraucht bei dem gleichen

Ergebnis an Kalium und Aluminium nur den vierten Teil an Chlor

und Kohle. Versuchsweise wurden 40 kg Feldspat mit der nach obiger

Gleichung zur Zersetzung des Kaliums und Aluminiums erforderlichen

Kohle, d. h. 3,4 kg, gemischt und in einem geeigneten Ofen bei etwa

1000º C. mit Chlor behandelt. Es blieben im Ofen rund 25 kg zurück,

von denen rund 9 kg in Wasser löslich waren. Es sind demnach etwa

40 % unlöslich zurückgeblieben, 22,5 % waren löslich und 37,5 % sind im

wesentlichen als AlCl3 überdestilliert. (D. R. P. 289909 v. 17. April 1914.) i

―

Darstellung von Ammoniak aus seinen Elementen durch elek-

trische Entladung in Gegenwartvon Kontaktsubstanzen. Dr.Alexander

Classen, Aachen. Eine direkte Vereinigung von Stickstoff und

Ammoniak kann man dadurch erzielen, daß man das Gasgemisch in

Gegenwart von Kontaktstoffen bei mäßigen Temperaturen, vorzugsweise

solchen von 25-90 ° C., der Einwirkung dunkler elektrischer Ent-

ladungen unterwirft. Als Kontaktsubstanzen kommen fein verteilte

Metalle, Metallegierungen und Metallverbindungen in Betracht, wie

solche unter Benutzung von Gelatose, Leim, Eiweiß oder salzartigen

Verbindungen derselben gewonnen werden. Die Katalysatoren können

neben den genannten Kontaktstoffen noch Metalloxyde in feinster Ver-

teilung enthalten, auch können sie in Beimischung mit indifferenten

Trägern, wie Asbest, Kieselgur u. dgl., verwendet werden. Zur Erzeu-

gung geeigneter kolloidaler Metalle mit Hilfe von Gelatose und zur

Aufbringung auf indifferente Träger verfährt man z. B. in folgender

Weise: Man versetzt eine Lösung von Platinchlorwasserstoffsäure 'mit

Gelatose in konzentrierter wässeriger Lösung und reduziert das Platin

mit Hydrazinhydrat oder anderen Reduktionsmitteln. Die das Platin in

kolloidaler Form enthaltende Lösung wird unter Zusatz geeigneter

Mengen eines Trägers, z. B. Asbest, geschüttelt oder durch Eindampfen

konzentriert und getrocknet. Um Chrom, Ferrochrom, Ferrosilicium ,

Chromnickel oder andere Metalle oder Legierungen in eine sehr fein

verteilte Form überzuführen, bringt man sie nach etwaigem Anätzen

mit Säuren und Basen mit einer hinreichenden Menge einer 60 %igen

Gelatoselösung in eine Kugelmühle mit Kugeln aus Stahl oder Granit

und läßt die Mühle mehrere Tage oder Wochen laufen. Die Gelatose

geht dabei in eine voluminöse, schaumartige Masse über, welche das

fein verteilte Metall oder die Legierung einschließt. Durch Eintragen

von indifferenten Stoffen entsteht eine Mischung, welche nach dem

Trocknen und Glühen als Kontaktkörper geeignet ist. Bei Verwendung

von Stahlkugeln enthalten die geglühten Massen auch Eisenoxyd, welches

sowohl als Verteilungsmittel wie als Kontaktkörper wirkt. Die bei

Verwendung von Nickel, Uran und Wolfram entstehenden Oxyde wirken

in gleicher Weise. (D. R. P. 289 795 vom 1. April 1913.)
i

Konzentration von Salpetersäure im Gegenstrom mit Schwefel-

säure. Norsk Hydro - Elektrisk Kvaelstof Aktieselskab ,

Salpetersäure im Gegenstrom mit Schwefelsäure oder ähnlichen Kon-

Kristiania. Bei den bisherigen Verfahren der Konzentration von
-

zentrationsmitteln hat man die Salpetersäure in die Konzentrations-

apparate entweder als Flüssigkeit oder als Dampf eingeführt. Nach

vorliegendem Verfahren soll man zu einem besseren Ergebnis gelangen,

wenn man die zu konzentrierende Salpetersäure , ehe sie in die Kon-

zentrationsapparate eingeführt wird, in ein Gemisch von Dampf und

Flüssigkeit überführt, welches dann in die Apparate geleitet wird. Es

kann dann das Konzentrationsverfahren ohne weitere Erhitzung durch-

geführt werden , weil die im Gemisch enthaltene Wärme zusammen

mit der bei der Konzentration entwickelten Reaktionswärme genügt, das

Abdestillieren der konz. Salpetersäure zu bewirken. Ferner soll die

Verdampfung der noch in flüssigem Zustande vorhandenen Salpeter-

säure die Temperatur auf solche Weise herabsetzen und verteilen , daß

die Temperatur in den Apparaten an keiner Stelle zu hoch und da-

durch für das Konzentrationsverfahren schädlich wird. Ein Vorteil

wird noch darin gefunden, daß man den Gang der Apparate von einer

Stelle aus regeln kann, indem man nur die Zufuhr des Dampfflüssig-

keitsgemisches zu regeln braucht, um einen gleichmäßigen Gang des

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 48. Verfahrens zu erzielen. (D. R. P. 289745 vom 16. September 1914.) i
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Ausscheidung staubförmiger, fester und flüssiger Beimengungen

aus Gasen und Dämpfen mittels Schleuderwirkung in einem von

ihnen in achsialer Richtung durchflossenen Schleuderrade. Viktor

Aicher, Linz. Die Abbildungen zeigen eine zur Ausführung des

Verfahrens geeignete Vorrichtung mit lotrechter Schleuderrad -Anordnung

Fig.

Fig.

P

a

in senkrechtem und wagerechtem

Durchschnitt. Die zu reinigenden

Gase oder Dämpfe werden durch

den Rohrstutzen e in die Vor-

richtunggeleitet. An der Eintritts-

stelle in das Schleuderrad r ist

ein aus schraubenförmig ge-

wundenen Flächen bestehender

Leitapparatbangeordnet, welcher

dem zuströmenden Gase die zur

Vermeidung von Effektverlusten

durch Stoß und Wirbelbildung

geeignete Bewegungsrichtung er-

teilt. Die unter der Wirkung der

Schleuderkraftgegenden Umfang

des Schleuderrades geworfenen

Beimengungen gelangen

nächst in eine im Schleuderrad-

umfange angeordnete Zone z,

in welcher sie, vom Einfluß der

Durchflußströmung befreit, so

lange schwebend mit umlaufen,

bis sie in den das Schleuderrad

zu-

umgebenden Raum n und in

die Abscheidekammern n¹ ab-

geschleudert werden, welche die

Entstehung größererWirbel und

den Rücktritt einmal ausge-

schiedenerBeimengungen in den

Durchflußbereich verhindern. Die an dem äußeren Mantel m der Vor-

richtung angeordneten Kammern n¹ für die Ablagerung der sich aus-

scheidenden Beimengungen sind durch Schlitze s (Fig. 2) mit dem

Schleuderraum verbunden. Die als Prallflächen für den Staub dienenden

radialen Zwischenwände p sind an solcher Stelle angebracht, daß der

angeschleuderte Staub nicht wieder in die Eintrittsöffnungen s zurück-

kehren kann. Das gereinigte Gas tritt bei a aus. (D. R. P. 289569

vom 8. November 1913.)

Eine neue Methode zur Herstellung reinen komprimierten

Wasserstoffs. Die Zersetzung flüssigen Wassers durch Eisen.

Fr. Bergius. (Ztschr. komprim. u . flüss. Gase 1915, Bd. 17 , S. 33-38.) as

Die Wasserstoffgewinnung im Kriege. A. Sander.¹) (Ztschr.

Österr. Ing.- u. Archit.-Verein 1915, Nr. 37 u. 38.) as

Handbuch der Gastechnik. E. Schilling und H. Bunte. Lex.- 8°.

Bd. 8. 250 S. 15 M. Bd. 10. 183 S. 10 M. R. Oldenbourg, München

und Berlin .

B.Die deutsche Ausstellung „Das Gas“, München 1914.

Ludwig. (Journ. Gasbel. 1915 , Bd. 58 , S. 145-155, 161-166,

177-181 , 193-197, 209-213, 225-229, 248-250.) as

Zur Frage der Kohlenversorgung der deutschen Gaswerke.

A. Frank. (Journ. Gasbel. 1915, Bd. 58, S. 181-182 .) as

Die Schweizer Gasindustrie in der Kriegszeit. E. Ott. (Journ.

Gasbel. 1915, Bd. 58, S. 217-218 .) as

Gewinnung der Nebenprodukte aus Gasen der trockenen

Destillation von Kohle, Holz, Torf o. dgl. Franz Brunck, Dortmund.

- Das Rohgas beheizt zuerst einen mit Kalk beschickten Abtreibeapparat

für das Gaswasser und wird dann durch Wäscher geführt, in denen der

Teer und die fixen Ammoniaksalze niedergeschlagen werden. Endlich

wird es in üblicher Weise in einem Sättiger vom Ammoniak befreit. Die

Abbildungen zeigen eine zur Ausführung des Verfahrens geeignete Anlage

in senkrechtem Schnitt und Grundriß. Die heißen Rohgase treten aus

den Gassammlern der Koksöfen, Generatoren usw. bei 1 in den Mantel-

raum des Zersetzers 2, sodann durch das Verbindungsstück 3 in den

Einspritzkühler 4 und weiter durch den Stutzen 5 in den Einspritz-

kühler 6. Auf diesem Wege werden die Teer- und Wasserdämpfe

niedergeschlagen. Durch die Pumpe 9 in Verbindung mit dem Wasser-

kühler 10 und den Gaswasserbehältern 11 und 12 wird beständig eine

bestimmte Gaswassermenge in Umlauf durch den Einspritzkühler 6

gehalten. Die dabei

vom Gaswasser auf-

genommene Wärme

wird ihm durch den

Kühler 10 wieder

entzogen. Die im

Kübler 6 aus dem

Gase

denen

fließen

i

Beseitigung von Kohlenoxyd aus Gasgemischen mit Hilfe von

Kupferoxydu !verbindungen in eisernen Apparaten.¹) Badische

Anilin- und Soda- Fabrik. Die bisher zu dem genannten Zwecke

verwendeten Lösungen von Kupferchlorür sollen den Nachtcl auf-

weisen , daß von ihnen , auch wenn es sich um ammoniakalische

Lösungen handelt, eiserne Apparate, wie sie bei diesem Verfahren aus-

schließlich in Betracht kommen, unter Kupferabscheidung angegriffen

und schließlich zerstört werden. Wie Versuche ergeben haben sollen,

lassen sich diese Nachteile vermeiden , wenn man als Absorptions-

flüssigkeiten ammoniakalische Kupferoxydullösungen verwendet, welche

kein oder doch nur wenig Halogen enthalten. Es sind dies ins-

besondere Lösungen, welche mit Hilfe schwächerer Säuren, wie Kohlen-

säure oder organischer Säuren oder auch ohne Anwendung von Säuren

hergestellt sind, wobei man zweckmäßig unter Druck arbeitet. Das

Verfahren soll besonders wertvoll sein für die Entfernung kleiner

Kohlenoxydmengen aus Wasserstoff. Eine geeignete Lösung erhält

man beispielsweise, wenn man 40 T. Kupferoxydul mit 100 T. Ammonium-

carbonat und wässrigem Ammoniak unter geringem Luftzutritt rührt.

Man kann auch Kupferhydroxyd in Ammoniak lösen und mit Zement-

kupfer schütteln oder z. B. 40 T. Kupferoxydul mit 100 T. Ammonium-

formiat und 30 T. 25% igem Ammoniak zusammenbringen. Endlich

kann man Zementkupfer mit einer Lösung von Ammoniak und

Ammoniumcarbonat unter Zuführung geringer, die Überführung in

Oxydul bewirkender Luft- oder Sauerstoffmengen unter Erwärmen in

Reaktion treten lassen. (D. R. P. 289694 vom 3. April 1914.) i

Absperrwassertopf für Gasleitungen. Benno Sartorius , Berlin-

Die Gaszu- und -ableitungen sind von oben nach

unten schräg angeordnet, so daß sich der Querschnitt des Absperr-

durchganges beim Steigen des Absperrwassers merklich verändert, die

Absperrung aber nur allmählich erfolgt. (D. R. P. 289593 vom

20. Juni 1915.)

Wilmersdorf. -

Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 39.

¹ ) S. a. Chem.-Ztg. Repert. 1915, S. 95, 491 .

i

ausgeschie-

Bestandteile

demmit

Kreislaufwasser nach

dem Behälter 12. Der

Teersammeltsich in-

folge seines höheren

spezifischen Ge-

wichtes unten und

fließt durch die Lei-

Das

Kondensat läuft über

tung 15 ab.

und durch die Lei-

tung 13 in den

Apparat 4 dem Gas-

strom entgegen, wo

einerseits Abkühlung

41

des Rohgases und Kondensation von Teer, anderseits Verdampfung und

Abtrieb der flüchtigen Ammoniakverbindungen aus dem Gaswasser er-

folgt. Die Berieselungsflüssigkeit und die Niederschläge scheiden sich

im Behälter 14 nach ihrem spez. Gewicht, und der Teer wird durch

Leitung 151 abgelassen. Das Gaswasser mit den fixen Ammoniaksalzen

fließt durch das Rohr 16 in den inneren Raum des Kalkzersetzers 2.

Durch ein mechanisch angetriebenes Rührwerk wird die durch Rohr 17

eingeführte Kalkmilch mit dem durch die heißen Rohgase erhitzten

Gaswasser innig gemischt. Das freiwerdende Ammoniakgas tritt durch

Rohr 18 in den Apparat 4 zu dem Rohgasstrome , während das ab-

getriebene Gaswasser bei 19 abfließt. Der aus dem Apparat 6 durch

die Leitung 7 austretende Hauptgasstrom enthält nunmehr alles Ammo-

niak des Rohgases , während der Teer durch die Abkühlung aus-

geschieden ist. Die Absorption und Gewinnung des Ammoniaks durch

Bindung an Säuren erfolgt in üblicher Weise in dem Sättiger 8. Der

Gassauger zur Bewegung des Gasstromes kann in die Leitung 7 oder

hinter dem Sättiger 8 eingeschaltet werden. Mit diesem Verfahren soll

in erster Linie die Erzeugung und der Verbrauch von Dampf für die

Zersetzung der fixen Ammoniaksalze entbehrlich werden. (D. R. P.

289519 vom 13. Dezember 1913.)

¹) Vergl. Chem.-Ztg. 1915, S. 144.

i
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29. Färberei. Anstriche. Imprägnierung. Klebemittel.*)

Behandeln von Wollstoffen. A. E. Garrett, St. Albans , Eng-

land. Um das Einlaufen von Wollstoffen nach der Behandlung in

einem chlorhaltigen Bade zu verhüten , werden die Stoffe nach dem

Ausspülen bei etwa 50 ° C. in einer Lösung einer weichen Ammoniak-

seife behandelt. Auf 11 Seifenlösung nimmt man zweckmäßig etwa

15 ccm starkes Ammoniak. (V. St. Amer. Pat. 1147011 vom 20. Juli

1915, angem. 6. Oktober 1914.)
ks

-

Färben mit Küpenfarbstoffen. R. Wedekind & Co. m. b. H.

in Uerdingen a. Rh. Die Reduktion des Küpenfarbstoffes wird, wie

gewöhnlich, in Gegenwart von Alkali vorgenommen und die alkalische

Lösung der Leukoverbindung mit Metallsalzen , z. B. des Aluminiums,

Zinks, Chroms, Zinns oder Magnesiums, versetzt, deren Menge die zur

Erzielung schwach saurer Küpen notwendigen Mengen nicht übersteigt,

worauf die Färbung in der Suspension des gefällten Metalleukosalzes vor-

genommen wird. (D.R. P. 289 314 v. 24. Dez. 1912, Zus. zu Pat. 283 356.) r

Herstellung verschiedenartiger Zeichnungen durch Entfärbung

oder Aufdruck auf Geweben, Papier oder Linoleum. Henri Hiel

und Léon van Biervliet, Termonde in Belgien. Die Verteilung

des Farbstoffes oder Ätzmittels auf dem Druckzylinder oder der Druck-

platte entsprechend der gewünschten Zeichnung erfolgt durch einen

die hervorzubringende Zeichnung darstellenden gelochten Karton- oder

Blechstreifen mittelbar dadurch, daß dieser die Vefteilvorrichtung für

den Farbstoff oder das Atzmittel durch von ihm betätigte Abschluß-

organe steuert oder regelt. Die Verteilung des Atzmittels oder Farb-

stoffes wird durch Absaugung dieser Stoffe aus denjenigen Oberflächen-

teilen des Druckzylinders oder der Druckplatte erzielt, welche den

vollen Materialstellen des gelochten Kartonstreifens entsprechen. (D. R. P.

289773 vom 7. November 1913.) i

-

Entfernung von Zeichentusche aus Pausleinen ohne Beschädi-

gung der letzteren. Rudolf Franz, Berlin. Man stellt eine

Mischung aus Alkohol, Salicylsäure und Chlor oder einer Chlor-

verbindung (Chlorkalk) her und bringt etwas von dieser Flüssigkeit auf

die zu entfernenden Tuschlinien oder Kleckse, so daß die Leinwand

dort feucht wird. Darauf werden diese Stellen, solange sie noch feucht

sind, mit einem weichen Gegenstand (Watte oder Schwamm) abgerieben,

wodurch die Tusche vollständig von der Leinwand entfernt werden soll .

(D. R. P. 289906 vom 26. Juni 1914.) i

-

Anstrich-, Dichtungs- und Konservierungsmittel aus Teer oder

Carbolineum und einem Füllmittel. Wilhelm Reppin , Kalkwerke

bei Pommerzig, Frankfurt a. O. Das Anstrich- usw. Mittel des

Hauptpatentes 2795811) enthält als Fällmittel Wiesenkalk, mineralogisch

>>Alm << genannt. Versuche haben nun ergeben , daß auch andere bi-

tuminöse Stoffe, wie Asphalt, Goudron, mexikanisches, texanisches und

amerikanisches Bitumen u. dgl., mit Wiesenkalk Mischungen ergeben,

welche den aus Teer bereiteten annähernd gleichwertig sind. Beispiels-

weise soll eine Mischung aus Mexiko - Bitumen und Wiesenkalk ein in

Säcken beförderbares trockenes Pulver ergeben. Wird dieses Pulver

mit Teer oder Teerölen vermengt, so soll man einen dauernd dehn-

baren Anstrich auf Dachpappe oder je nach dem Grade der Bei-

mengung eine dehnbare Klebemasse erhalten. Solche Anstriche sollen

nicht glasartig hart und fest werden, sondern dauernd dehnbar bleiben,

so daß sie den Bewegungen der Unterlage folgen können , ohne aber

in der Hitze zu tropfen oder in der Kälte zu reißen. (D. R. P. 289610

vom 3. Juni 1914, Zus. zu Pat. 279581.) i

Ätzapparat mit drehbar getragenen Arbeitsstücken, welche von

der Ätzflüssigkeit regenartig getroffen werden. Frederick Alfred

Flick, New York. Der zu ätzende Gegenstand wird in der Weise

auf einer Tragfläche mit der Arbeitsfläche nach oben angebracht, daß

die Spritzeinrichtungen außerhalb des Sehbereiches vom Beobachter

und Arbeitsstück angeordnet sind, wobei ein offenes Abteil an dem

Behälter angebracht ist, welches die Atzflüssigkeit aufnimmt, und die

Atzflüssigkeit durch ein Schaufelrad dauernd gehoben wird. (D. R. P.

289225 vom 17. Juli 1914.)

"

i

Herstellung einer dauernd modellierfähig bleibenden Masse.

Max Thiele, Berlin. Man behandelt das aus Phenol, Paraform,

Borsäure und Weinsäure mit oder ohne Zusatz von Alkohol durch Er-

hitzen bis auf 100 ° C. erhaltene Zwischenprodukt nach Zusatz von

Paraform und Borax mit Säuren und entfernt diese nachträglich wieder

durch Auswaschen. Beispielsweise erwärmt man allmählich unter

ständigem Rühren ein Gemisch aus 1,60 kg Paraform , 0,20 kg Wein-

säure, 0,12 kg Borsäure und 4,80 kg Phenol auf 75-80 ° C. Die

Wärmezufuhr muß bei Eintritt der Reaktion sofort unterbrochen werden.

Bei Zusatz von etwa 3,50 kg Alkohol ist die Reaktion bei 80-85° C.

Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 40.

3 Chem.-Ztg. Repert. 1914, S. 561.

in 20-30 Min. vollendet. Man erkennt die Beendigung der Reaktion

an der Klärung der trüben Flüssigkeit. Die gewonnene alkoholische

Lösung des Kondensats wird sofort heiß filtriert und darauf der Alkohol

entfernt. Es hinterbleiben etwa 5,2 kg eines im warmen Zustande

klaren, hellen, grünlichweißen Kondensates von der Konsistenz zähen

Elemiharzes. Es wird noch warm sofort mit einem Gemenge aus

1,2 kg Paraform und 0,7 kg Borax vermischt. Die so gewonnene

Paste ist für den Handel oder zur Aufbewahrung bestimmt. Sie

soll viele Jahre hindurch ihre Spatelfähigkeit behalten. Der Borax

soll in ihr die sonst eintretende Selbstkondensation verhindern .

Man kann die genannte Paste bei Bedarf noch in der Kälte

mit einem Kondensationsmittel , z. B. einer Säure im Überschuß,

anrühren. Die Säure zersetzt zunächst den Borax. Nachdem man

einige Minuten mit eine.n Spatel geknetet hat , gießt man die saure

Flüssigkeit ab, wäscht die Kondensationsmasse mit kaltem Wasser aus,

trocknet sie ab und modelliert oder formt das knetbare und modellier-

fähige Produkt in beliebiger Weise oder verwendet es zum Kitten.

Es folgt jetzt noch 1/4-1/2-stündiges Erwärmen auf 75-100 ° C. Die

so erhaltenen Stücke sollen sehr haltbar sein , sich abdrehen, feilen,

bohren, sägen, hobeln, schnitzen usw. und sich färben lassen. Man

kann endlich auch die Masse mit Schwefel auf 100 ° C. erhitzen, wo-

durch man ebenfalls Produkte mit guten Eigenschaften erhalten soll.

(D. R. P. 289 565 vom 9. Dezember 1911.) i

1

-Wasserdichte Baumwollstoffe. A. Schmidt. Verf. teilt die

Bedenken gegen die Anwendung schwefelsaurer Tonerde zum Wasser-

dichtmachen von Baumwollstoffen bei Nachbehandlung mit Seife, sowie

gegen eine schließliche Weiterbehandlung mit basisch-schwefelsaurerTon-

erde nicht. Er empfiehlt ferner, zu untersuchen, ob sich die verschiedenen

für Seifenherstellung gebrauchten Seifen in ihrer Wirkung beim Wasser-

dichtmachen gleich verhalten oder nicht. (Färber-Ztg. 1915, Bd. 26, S. 260.) x

Behandlung von zur Herstellung von Schmierpfropfen u. dgl.

dienendem Fasernmaterial aus Baumwolle, Wolle, Cellulose o. dgl.

Alberto Barberis , Mexiko. - Das Fasernmaterial wird zunächst in

eine Lösung von Alaun , Ammoniumphosphat oder -sulfat , Zinksulfat,

Borax, Magnesiumsulfat, Natrium- oder Kaliumphosphat, wolframsaurem

Ammonium oder Aluminium, Ammoniumchlorid o. dgl. getaucht, mit

der Lösung vollkommen durchtränkt und darauf abgepreßt , um es in

einen halbtrockenen Zustand zu bringen. Sodann bringt man das

Fasernmaterial bis zur vollkommenen Sättigung in ein zweites Bad aus

1000 Gew.-T. Wasser, 20 Gew.-T. Borsäure, 30 Gew.-T. Gelatine,

40 Gew.-T. Glycerin , 4 Gew.-T. Formollösung, 100 Gew.-T. Graphit

und preßt es leicht ab, so daß etwa 80% des ursprünglichen Ge-

wichtes des Fasernmaterials an Lösung zurückbleiben. Das Fasern-

material kann nunmehr zur Herstellung von Schmierballen , Schmier-

pfropfen u. dgl. , welche als Träger für das Schmieröl dienen sollen,

verwendet werden. Durch die angegebene Behandlung sind die Fasern

unverbrennlich geworden und mit einer undurchlässigen und schmierend

wirkenden Schicht überzogen , so daß das im Pfropfen als Schmier-

mittel verwendete Ol oder Fett von den Fasern nicht absorbiert und

infolgedessen eine Ersparnis an Schmiermitteln erzielt wird. (D. R. P.

289907 vom 2. Mai 1915.) i

Vorschläge zur Vereinfachung der Holzimprägnierung mit

Quecksilbersublimat. Robert Nowotny. - Bei dem Kyanisierungs-

verfahren, d. i . der Holzimprägnierung mit Quecksilberchlorid nach

dem Verfahren von KYAN , wird als Hauptbetriebsvorschrift der

Grundsatz befolgt, daß die Tränkflüssigkeit möglichst dauernd einen

gleichbleibenden Gehalt von 2/3 % Quecksilberchlorid ( 1 : 150) aufweisen

soll. Diese Bedingung stellt an den Betrieb die Anforderung, oftmals,

namentlich in den Tagen der Tränkung, den Gehalt an Sublimat zu

bestimmen, die schwächer gewordene Konzentration durch Nachfüllen

berechneter Mengen starker Lösung aufzufrischen, die spezifisch ver-

schieden schweren Lösungen gut durchzurühren und schließlich Trän-

kungslauge von Normalkonzentration nachzupumpen, wenn der Flüssig-

keitsspiegel durch Einsaugen unter die oberste Holzlage sinkt. Zur

Umgehung aller dieser Mißstände wurden vom Verf. Versuche für Be-

triebsvereinfachung bei einer 7tägigen Tränkungsdauer für Kiefer und

einer 10tägigen Tränkungsdauer für Fichte angestellt. Aus den in

Tabellen zusammengestellten Versuchsbeobachtungen ergibt sich das

Resultat, daß man die Imprägnierung der Hölzer in gleicher Güte wie

nach den bisher geübten Verfahren in wesentlich einfacherer Arbeits-

weise dadurch erreichen kann, daß man die Hölzer mit Sublimatlauge,

deren Anfangskonzentration einen Mindestgehalt von 0,7 % aufweist, so

hoch bedeckt, daß während der ganzen Tränkungszeit keine Nach-

füllung von Flüssigkeit notwendig wird. Man braucht dann nur für

zeitweise Durchmischung der Flüssigkeit Sorge zu tragen. (Elektrotechn.

u. Maschinenb., Wien, 1915, Heft 47.)
ks



Nr. 21/23. 1916

67
Chemisch-Technisches Repertorium.

-

30. Eisen.*)

Über das Chlorat- und Persulfatverfahren zur Mangan-

bestimmung. CHEMIKERKOMMISSION DES VEREINS DEUTSCHER EISEN-

HÜTTENLEUTE. Mit dem Chloratverfahren hat sich bereits 1891

die Chemikerkommission des VEREINS DEUTSCHER EISENHÜTTENLEUTE

befaßt.¹) Die zuerst von BEILSTEIN und JAWEIN ) gemachte Beobachtung,

daß Mangansalze beim Kochen mit konzentrierter Salpetersäure unter

Zusatz von chlorsaurem Kali das Mangan als Superoxyd ausscheiden,

wurde seit 1880 im Laboratorium der Hütte Phönix praktisch ver-

wertet.³) Das Mangan des Superoxydes wurde damals in Verbindung

mit der Oxalsäure-Chamäleon -Methode maßanalytisch bestimmt. HAMPE¹)

hat sodann die Bedingungen festgelegt, unter denen die Fällung des

Mangans auszuführen ist. Nach den Untersuchungen des Unteraus-

schußes der oben genannten Chemikerkommission sollte die Titerstellung

der Oxalsäure bezw. des Ferroammonsulfates und der Kaliumperman-

ganatlösung empirisch gestellt werden unter Benutzung von reinem

Kaliumpermanganat als Ursubstanz. Später hat sich HEIKE5) auf den

entgegengesetzten Standpunkt gestellt und den Mangantiter aus dem

Eisentiter hergeleitet.

Die Chemikerkommission des VEREINS DEUTSCHER EisenhÜTTEN-

LEUTE ist daher dieser Frage nochmals näher getreten. Folgendes Ver-

suchsprogramm wurde den Arbeiten zugrunde gelegt : Titerstellung mit

Permanganat von bekanntem Gehalt. Reduktion des Permanganats mit

einer ausreichende Menge Oxalsäure bei Gegenwart von Salpetersäure.

Fällen der salpetersauren Lösung mit Kaliumchlorat, mit und ohne Zu-

satz einer manganfreien Eisennitratlösung, die am besten aus weichem

Flußeisen durch Ausäthern der salzsauren Lösung des Eisens und

wiederholtes Einengen mit Salpetersäure ( 1,2 spez. Gewicht) hergestellt

wird. Prüfung der Filtrate auf nicht gefälltes Mangan. Lösen des

Mangansuperoxydniederschlages mit Ferroammonsulfatlösung bzw. mit

Oxalsäurelösung von bekanntem Gehalt. Vergleich mit den nach

VOLHARD -WOLFF ermittelten Mangangehalten, Untersuchung von Leit-

proben (Stahl, Thomasroheisen, Gießereiroheisen, Spiegeleisen, Ferro-

mangan), Einfluß fremder Metalle. Um eine einwandfreie manganfreie

Eisennitratlösung zu erhalten , und zur Vermeidung von Fehlern, die

das Ausäthern einer Eisenchloridlösung mit sich bringen könnte , be-

nutzte die Kommission Elektrolyteisen, das von den LANGBEIN - PFAN-

HAUSER-WERKEN, A.-G., in Leipzig in Blechform bezogen wurde ; es

hat sich als völlig manganfrei erwiesen. Das erforderliche Kalium-

permanganat wurde auf seine Reinheit nach verschiedenen Methoden

untersucht; von den einzelnen Analytikern wurden hierbei folgende

Mangangehalte gewichtsanalytisch ermittelt: 34,72, 34,75, 34,74, 34,73,

34,72, 34,73, 34,71 % Mangan; als ein Mittelwert wurde 34,72 % an-

genommen. Aus diesem Kaliumpermanganat wurden unter Zusatz ent-

sprechender Mengen einer Eisennitratlösung Mischungen hergestellt,

die bei 3 g Einwage einem Stahl mit 1 % Mangan, bei 0,5 g Einwage

einem 10 proz. Spiegeleisen und bei 0,2 g Einwage einem 80 proz.

Ferromangan entsprechen. Das mit Kaliumchlorat gefällte Mangan-

superoxyd wurde zu Vergleichszwecken mit Ferroammonsulfat wie auch

mit Oxalsäure in Lösung gebracht und der Überschuß dieser Lösungen

mit Kaliumpermanganat zurücktitriert. Die Filtrate der Manganfällungen

wurden mit Salzsäure zur Trockene verdampft, der Rückstand mit Salz-

säure wieder aufgenommen und die Lösung nach der Fällung des

Eisens mit Zinkoxyd auf 500 ccm verdünnt. In 300 ccm des Filtrates

wurde dann nach VOLHARD -WOLFF ein etwa vorhandener Manganrest

titrimetrisch ermittelt unter Berücksichtigung der für blinde Versuche

verbrauchten Permanganatmenge. Zur Herstellung der Mangannitrat-

lösung wurden 28,80 g Kaliumpermanganat entsprechend rund 10 g

Mangan in einem 1-1- Kolben in Wasser gelöst und mit 50 ccm Salpeter-

säure versetzt. In die auf 80° erwärmte Lösung wurde die berechnete

Menge reiner Oxalsäure allmählich zugegeben und ein etwa verbleibender

geringer Mangansuperoxydniederschlag mit einer verdünnten Oxalsäure-

lösung in Lösung gebracht. Von dieser auf 1 1 verdünnten Mangannitrat

lösung wurden dann die oben erwähnten, verschiedenen Gehalten ent-

sprechenden Mischungen hergestellt durch Hinzufügen einer ensprechen-

den Menge Eisennitratlösung, die durch Lösen von 50 g Elektrolyt-

eisen in der erforderlichen Menge Salpetersäure und Auffüllen auf 11

hergestellt wurde.

In einigen Leitproben wurde festgestellt, wie groß die Genauigkeit

des Chloratverfahrens an verschiedenen Stellen gegenüber der VOLHARD-

WOLFFSchen Methode ist. Als Leitproben wurde ein Tiegelstahl, ein

Thomasroheisen und ein Spiegeleisen benutzt. Die einzelnen Ergeb-

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 24.

1) Stahl u. Eisen 1891 , Bd . 11 , S. 373–385.

2) Ber. d. chem. Ges. 1879, Bd. 12, S. 1528.

Ztschr. anal. Chem. 1884, S. 497.

Chem.-Ztg. 1883, S. 1103 ; 1885, S. 1083, 1513.

Stahl u. Eisen 1909, Bd. 29, S. 1925.

nisse zeigen eine verhältnismäßig gute Übereinstimmung, gleichgültig

ob der Mangansuperoxydniederschlag mit Oxalsäure- oder Ferrosulfat-

lösung in Lösung gebracht wurde. Gegenüber der VOLHARD-WOLFF Schen

Methode sind die Gehalte meist etwas niedriger. Am größten sind die

Abweichungen bei dem Spiegeleisen , sowohl nach VOLHARD -WOLFF

als auch nach dem Chloratverfahren. Fast allgemein wurde die Be-

obachtung gemacht, daß bei der Verwendung von Ferroammonsulfat

zur Lösung des Mangansuperoxydniederschlages die Übereinstimmung

der einzelnen Analysen untereinander nicht so gut war wie bei der

Anwendung von Oxalsäure. Die nach dem Kaliumchloratzusatz auf

etwa die Hälfte eingeengte Flüssigkeitsmenge wurde teils direkt, teils

nach dem Verdünnen mit kaltem Wasser durch ein Asbestfilter unter

etwaiger Anwendung einer Saugpumpe filtriert und mit kaltem , dann

mit heißem Wasser ausgewaschen. In die Filtriertrichter bringt man

etwas Glaswolle , die vorteilhaft zu einer Kugel gerollt wird, die sich

wiederholt benutzen läßt. Eine verhältnismäßig dünne Asbestschicht

genügt alsdann, um ein flottes und sicheres Filtrieren zu ermöglichen.

Zu den weiteren Versuchen wurden Manganlösungen von bekanntem

Gehalt benutzt unter Zugabe von entsprechenden Mengen einer mangan-

freien Eisennitratlösung.

Zu den Versuchen über den Einfluß fremder Elemente auf das

Chloratverfahren wurde eine Manganlösung benutzt, die einem Stahl

mit 1 % Mangan entsprach. Die einzelnen Zusätze betrugen steigend

bis zu 5%. Die größten Abweichungen wurden hier bei steigenden

Chromzusätzen festgestellt. Der Grund hierfür ist darin zu suchen, daß

die Chromsalze teilweise außerordentlich hartnäckig von dem Asbest

festgehalten werden. Von den andern Metallen fallen noch besonders

diejenigen auf, die sich als Säuren abscheiden, wie Titan, Wolfram und

Zinn. Diese neigen leicht dazu, trübe durch das Filter zu gehen und

reißen hierbei eine geringe Menge des Manganniederschlages mit sich

oder erschweren bei der Titration das Erkennen des Endpunktes. Bei

der Untersuchung von Roheisen ist auch der Einfluß des Graphits in

Betracht zu ziehen. Das zu den Versuchen verwendete Gießereiroheisen

hatte einen Graphitgehalt von 3,35 %. Die Unterschiede, die sich mit

und ohne Abfiltrieren des Graphits ergeben haben, sind nach dem

Chloratverfahren bei einer Einwage von 3 g nicht so erheblich wie

diejenigen bei der VOLHARD-WOLFFSchen Methode, die stellenweise um

mehr als 10 % des Gesamtmangangehaltes höher ausfallen . Vielfach

sind die Mangangehalte ohne Abfiltrieren des Graphites niedriger als

mit dessen Abscheidung, was darin seinen Grund hat, daß der Graphit

das Erkennen des Endpunktes erschwert.das Erkennen des Endpunktes erschwert. Zum Schluß wurden noch

als Leitproben untersucht : ein manganarmes Flußeisen , ein Gießerei-

roheisen und ein Ferromangan. Der Hauptvorteil des Chloratverfahrens

gegenüber dem VOLHARD -WOLFFSchen liegt darin , daß die Einwage

weit größer genommen werden kann, und daß die Titration in dem

Lösungsgefäß selbst geschieht, was bei der VOLHARD -WOLFFSchen

Methode bei genauen Bestimmungen nicht der Fall ist, da ein Ab-

filtrieren des Eisenoxydniederschlages hierbei vorzuziehen ist. Die Ver-

suche haben weiter ergeben , daß Oxalsäure zum Lösen des Mangan-

superoxydniederschlages weit mehr zu empfehlen ist als Ferroammon-

sulfat, und zwar wegen dessen leichter Oxydierbarkeit. Für Ferromangane

ist das Chloratverfahren nicht zu empfehlen. Es bietet hingegen für

die Betriebskontrolle in Eisen- und Stahl werken mancherlei Vorteile, und

die Bestimmungen lassen sich auch schnell genug ausführen , wie es

der Betrieb erfordert.

-

Für das Chloratverfahren ist folgende Arbeitsweise zu empfehlen:

1-3 g Eisen bezw. Stahl werden in 60 ccm Salpetersäure ( 1,2 spez. Gew.)

gelöst ; nach Verschwinden der braunen Dämpfe werden 6-8 g chlor-

saures Kali in Tabletten oder großen Krystallen zugegeben und die

Lösung auf ein Drittel des ursprünglichen Volumens bis zum Ent-

weichen dichter weißer Nebel eingedampft. Die etwas abgekühlte

Lösung wird, ohne verdünnt zu werden, durch ein Asbestfilter filtriert

und zunächst mit kaltem , dann mit heißem Wasser ausgewaschen.

Bei etwaiger Verwendung von Papierfiltern ist die Lösung auf 100

bis 150 ccm zu verdünnen. Nach Absitzen des Niederschlages wird

filtriert und ausgewaschen, wobei ein 8-10 maliges Auswaschen meist

genügt. Der Mangansuperoxydniederschlag wird darauf mit dem

Asbestfilter in das Fällungsgefäß zurückgebracht , 10-20 ccm Oxal-

säurelösung und 10 ccm verdünnte Schwefelsäure ( 1 : 3) hinzugegeben ,

und mit heißem Wasser verdünnt ; nach dem Lösen des Mangansuper-

oxydes wird der Überschuß an Oxalsäure mit Kaliumpermanganat

zurücktitriert. Bei der Verwendung von Ferroammonsulfat ist der

Mangansuperoxydniederschlag in der Kälte zu lösen ; das Zurücktitrieren

des Überschusses hat gleichfalls bei Zimmertemperatur zu erfolgen.

Die erforderlichen Lösungen werden in folgender Weise hergestellt:

Oxalsäurelösung: 25 g krystallisierte Oxalsäure werden in 11 Wasser
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gelöst, die Lösung wird in ein Gemisch von 1600 ccm Wasser und

400 ccm konz. Schwefelsäure (1,84 spez. Gew.) eingetragen. Ferro-

ammonsulfatlösung: 52 g krystallisiertes Ferroammonsulfat werden in

Wasser unter Zusatz von 100 ccm konz. Schwefelsäure gelöst und die

Lösung auf 11 verdünnt. Kaliumpermanganatlösung: 4,2 g Kalium-

permanganat werden in 11 Wasser gelöst ; die Bereitung der Lösung

erfolgt wie bei der Methode von VOLHARD -WOLFF. Die Lösung wird

zweckmäßig so verdünnt, daß 1 ccm gleich 1 ccm der Oxalsäure- bezw.

Ferroammonsulfatlösung entspricht. Der Titer der Permanganatlösung

wird mit Kaliumpermanganat von bekanntem Gehalte bestimmt in der

vorher beschriebenen Weise unter Zugabe einer entsprechenden Menge

manganfreier Eisennitratlösung. Für Betriebszwecke kann die Per-

manganatlösung auf Natriumoxalat SÖRENSEN eingestellt werden. Für

Spiegeleisen nimmt man 0,5 g Einwage. Graue Eisensorten werden.Graue Eisensorten werden

in Salpetersäure gelöst, der Graphit durch ein Glaswollefilter filtriert,

das Filter mit Salpetersäure ( 1,2) ausgewaschen und die Lösung dann

weiter behandelt, wie oben angegeben. (Stahl u. Eisen 1915, Bd. 35,

S. 918.) y

Die physikalischen und chemischen Grundlagen des Eisenhütten-

wesens. W. Mathesius. 28 M. Otto Spamer, Leipzig.

Senkeinrichtung für die Beschickungskübel von Hochofen-

Schrägaufzügen, bei welcher der die Last tragende Förderwagen

mehrere Achsen besitzt, deren vordere nnd mittlere einer spiralig nach

unten gekrümmten besonderen Laufbahn folgen. Haeger & Schmidt,

Antwerpen. (D. R. P. 289697 vom 17. Januar 1914.)

-

i

A. N. Diehl.Reinigung von Gebläseofengas. Vortr. be-

schreibt in ausführlicher Weise das von der CARNEGIE STEEL Co. bei

ihren Hochöfen in Duquesne , Penns., durchgeführte Verfahren , unter

genauen Angaben über die Zusammensetzung des den Gasmaschinen

zugeführten Gases, des Zugstaubes und der durch die verschiedenen

Reinigungsapparate erhaltenen Erzeugnisse. Zu der näher beschriebenen

Ausrüstung gehört ein Normalgaswaschapparat. Eine genaue Kosten-

berechnung der Gasreinigung ist beigefügt. In der an den Vortrag

anknüpfenden Aussprache beschreibt A. E. MACCOUN die Erfahrungen

mit dem Waschen von Gas auf den EDGAR THOMSON - Stahlwerken

--

sowie einige vorläufige Beobachtungen inbetreff des MURRAY- Reinigungs-

apparates. (Vortr. Vers. Amer. Inst. Min. Eng. 1914.)

----

py

Verhinderung des Zerfallens von Eisenerz und Eisenerzbriketts

unter der Einwirkung heißer kohlenoxydhaltiger Gase während der

Verhüttung. Det Norske Aktieselskab for Elektrokemisk

Industri , Kristiania. Die aus feinkörnigen Eisenerzen, Kiesabbrand

und dergl. behufs Ermöglichung der Verhüttung gepreßten und nach-

her gerösteten Briketts zerfallen zum größeren oder geringeren Teil zu

Pulver , wenn sie bei der Roheisendarstellung der Einwirkung heißer

kohlenoxydreicher Ofengase ausgesetzt werden, wobei gleichzeitig eine

Abscheidung von Kohlenstoff gemäß der Gleichung 2CO = CO₂ + C
CO₂ +C

stattfinden soll, wodurch das Zerfallen der Briketts beschleunigt werden

soll. Dieser Mangel soll nach vorliegender Erfindung dadurch beseitigt

werden, daß die zu verhüttenden Erze oder Hüttenprodukte mit einer

geringen Menge von solchen Salzen oder Basen behandelt werden,

welche die Bildung einer dünnen , glasurartigen Umhüllung der Erz-

teilchen herbeiführen , ohne in anderer Weise den Verhüttungsvorgang

zu beeinflussen. Besonders geeignet zu diesem Zwecke sind Chlor-

natrium und andere Chloride. Man kann dem feinkörnigen Erz oder

Hüttenprodukt das Chlornatrium in gelöstem oder trockenem Zustande

zuführen , sodann die Mischung zu Briketts formen und rösten , oder

man kann , wie bei der Herstellung der Salzglasur in der Tonwaren-

industrie, das Chlorid den Flammengasen zuführen . Bei der Roheisen-

darstellung kann man auch die fertigen Briketts mit der Salzlösung

tränken, welche in die Poren der Briketts leicht eingesaugt wird. Man

kann diese Behandlung auch bei Stückerz in solchen Fällen verwenden,

wo die Kohlenstoffabscheidung (das » Rußen « ) zur Lockerung des Erzes

im Ofen führt. (D. R. P. 289727 vom 18. Januar 1914.) i

Vergaserbrenner für flüssige Brennstoffe zum Schweißen und

Hartlöten von Gußeisenstücken. Wassermann, Lieber & Co.,Wassermann, Lieber & Co.,

Lausanne i. d. Schweiz. (D. R. P. 288651 vom 1. November 1913.) i

Herstellung dichter und gleichmäßiger Stahlgußblöcke mittels

Erwärmen auf elektrischem Wege vor deren Festwerden. Società

Anonima Italiana Gio. Ansaldo & Co. , Genua. Das Erwärmen

wird vom unteren Teil des Blockes zum Kopf hin allmählich fort-

schreitend so durchgeführt und begrenzt, daß das Erstarren des Blockes

in der gleichen Richtung fortschreitet und der entstehende mittlere

Lunker nicht mit Metall aus dem verlorenen Kopf, sondern aus den

darunter liegenden Blockteilen ausgefüllt wird. (D. R. P. 288566 vom

31. Januar 1913.) i

Vorrichtung zur Herstellung elektrisch geschweißter Reifen aus

Bandeisen. Pfretzschner & Co. , Pasing-München. (D. R. P. 289638

vom 18. Juli 1914.)
i

Umschmelzen von Ferromangan , Ferrosilicium und anderen

Kohlenstoff aufnehmenden Legierungen in elektrischen Öfen.

Gesellschaft für Elektrostahlanlagen m. b. H., Siemensstadt bei

Berlin, und Dipl.-Ing. Wilhelm Rodenhauser, Völklingen a. d . Saar. -

Ferromangan und ähnliche Legierungen nehmen beim Schmelzen bis zu

ihrer Sättigung Kohlenstoff auf. Da die Zustellungsmasse elektrischer

Schmelzöfen aus kohlenstoffhaltiger Masse besteht, und auch basische

Zustellungsmassen immer noch 10% Teerzusatz erhalten , so entzieht

das Ferromangan dieser Masse den Kohlenstoff und bedingt dadurch

eine baldige Zerstörung der Ofenzustellung. Um diesen Mangel zu

beseitigen, schmilzt man nach dieser Erfindung das Ferromangan und

andere Kohlenstoff absorbierende Legierungen unter einer unmittelbar

auf das Metall aufgebrachten Schutzdecke aus praktisch reinem Kohlen-

stoff, z. B. Koks, damit der von den geschmolzenen Legierungen auf-

zunehmende Kohlenstoff dieser Schutzschicht und nicht der Zustellung

entzogen wird. Diese Schutzschicht soll auch gegenüber der üblichen

Schlackenschicht den Vorteil aufweisen , daß sie das dem Ofen zu-

geführte stückige Gut leicht in das bereits geschmolzene Gut einsinken

läßt, ohne daß nennenswerte Schlackenmengen mit in das Bad hinab-

gerissen werden. Auch wird das Schmelzgut den schädlichen Ein-

flüssen der atmosphärischen Luft entzogen. (D. R. P. 289418 vom

26. Juli 1912.) i

Wärmebehandlung von Stahlguß. C. D. Young, S. D. A. Pease

und C. H. Strand. Vortr. berichten über die in den Werkstätten

und Laboratorien der PENNSYLVANIA RAILROAD CO. mit der Wärme-

behandlung von Stahlguß erzielten Erfolge und besprechen die einzelnen

Arbeiten des Verfahrens. Eine Tabelle zeigt die Ergebnisse von che-

mischen, mikrographischen und Zugfestigkeitsuntersuchungen von Stahl-

güssen, die in technischer Weise angelassen bezw. im Laboratorium

mit Wärme behandelt worden sind. Durch die Wärmebehandlung wird

die Elastizitätsgrenze um 50% und die äußerste Härte um 25% erhöht,

ohne daß die Ausdehnung eine wesentliche Veränderung erfährt. (Vortr.

Vers. Amer. Inst. Min. Eng. 1914.) py

-

Die Wirkung von Zusatzmitteln bei der elektrischen Fällung

von Eisen. O. P. Watts und M. H. Li. Der benutzte Elektrolyt

(FeCl2.4 H2O) in 1 1 und hatte bei 20 ° C. das spezif. Gew. 1,125.

enthielt 150 g kryst. Ferrosulfat (FeSO4.7 H2O) und 75 g Ferrochlorid

Von den zahlreichen geprüften Zusatzmitteln lieferten Ammoniumoxalat

(6 g), Formin (Hexamethylentetramin) 0,6 g, Resorcin (0,5 g), Dextrin

(0,5 g), Formalin (4 Tropfen), Stärkezucker (0,5 g), Phenol (2 Tropfen)

und Tragant (0,2 g), ausgezeichnete Niederschläge, jedoch zeichneten

sich nur die mit den 2 ersterwähnten Zusatzmitteln erhaltenen inbezug

auf Glätte und Freiheit von Grubenbildung vor den ohne jedes Zusatz-

mittel gewonnenen Niederschlägen aus. (Vortr. Vers. Electrochem.

Amer. Soc. 1914.) py

Elektrische Öfen für die Erzeugung von Stahl. E. B. Clark. —

Verf. faßt seine Beobachtungen dahin zusammen, daß die elektrischen

Neues darbieten. Bei der Legierung von Stählen arbeiten sie nicht

Ofen für die Erzeugung oder Raffination von Stahl nichts durchaus

besser als der Tiegelofen , bei der Erzeugung von sehr heißem Stahl

nicht besser als der Bessemerkonverter und in metallurgischer Hinsicht

nicht besser als der offene Herdofen. Indessen vereinigt der elektrische

Ofen gewisse Vorzüge der anderen drei Arten in sich, jedoch legt der

Stahlfabrikant nur selten Gewicht auf die Verwertung aller dieser Vor-

züge. Die Frage, welcher Typ des elektrischen Ofens sich am besten

für einen bestimmten Zweck eignet , läßt sich nicht in allgemeiner

Weise, sondern nur auf Grund praktischer Versuche beantworten. Verf.

hat mit zwei Ofen vom STASSANO -Typ von je 1-1 /2 t Kapazität ge-

arbeitet, die mit Magnesitziegeln ausgekleidet waren. Sie lieferten sehr

heißen und sehr guten Stahl, die Reparaturkosten waren aber ziemlich

hoch, da die Auskleidung nach 40-50 Feuern erneuert werden mußte.

Auch die Arbeitskosten waren infolge der geringen Größe der Öfen

beträchtlich. Dagegen waren die Ausgaben für den Kraftverbrauch bei

kontinuierlichem Betriebe nur gering. Für Arbeitseinheiten von über

2-22 t hält Vortr. diesen Ofentyp für nicht geeignet, da die Aus-

kleidung zu große Schwierigkeiten verursachen würde. Bei der Ver-

wendung eines HÉROULT - Ofens von 5 t Fassungsvermögen stellte sich

der Kraftverbrauch zwar niedriger, jedoch nur im Verhältnis zu dem

größeren Fassungsvermögen. Anpreisungen betreffs des geringen Kraft-

verbrauchs eines Ofens sind überhaupt mit Vorsicht aufzunehmen, da

dieser Verbrauch weniger von dem Nutzefrekt eines Ofens als von der

Arbeitsweise abhängt. Die Reparaturkosten betrugen auch weniger,

was teils dem Ofentyp , teils der größeren Erfahrung des Verf. zuzu-

sprechen ist. Ebenso waren die Arbeitskosten niedriger , teils infolge

der selbsttätigen Kontrolle , teils infolge der größeren Arbeitseinheit.

Verf. kommt zu dem Schluß, daß der Ofen vom STASSANO -Typ weit

besser ist, als seine Kritiker ihn erscheinen lassen, daß aber für größere

Arbeitseinheiten Ofen vom HÉROULT- und GIROD - Typ sich besser be-

währen. (Vortr. Vers. Electrochem. Amer. Soc. 1914.) py

Verlag der Chemiker-Zeitung Otto v. Halem in Cöthen (Anhalt). Druck von August Preuß in Cöthen (Anhalt).
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5. Organische Chemie.")

-

Studien über die Allyipropylcyanessigsäure. Emil Fischer

und Walther Brieger. Verf. konnten die Allylpropylcyanessigsäure

(C3H5)(C3H7)C(CN)(COOH) durch das Brucinsalz in die optisch aktiven

Formen spalten. Die d-Säure konnte sowohl in essigsaurer wie in

alkalischer Lösung durch Wasserstoff und Platin schon bei gewöhn

licher Temperatur zur Dipropylcyanessigsäure (C3H7)2(CN)C.COOH

leicht reduziert werden. Letztere Säure zeigte sich als optisch völlig

inaktiv. Damit ist die volle Gleichheit in der Bindung der Alkyl-

gruppen in der Gruppe der Cyanessigsäuren bewiesen. (Ber. d. chem.

Ges. 1915, Bd. 48, S. 1517-1530.) ks

Elektrolyse der Alkalisalze fetter Sulfocarbonsäuren. Fritz

Fichter und Theodor Lichtenhahn. Verf. haben die Elektrolyse

der Alkalisalze von Sulfoessigsäure und Sulfopropionsäure zwischen

Platinelektroden studiert und dabei neben Kohlendioxyd und Schwefel-

säure im ersteren Falle Athylendisulfosäure, im zweiten Falle Athylen

nachgewiesen. Methandisulfosäure erleidet eine energische Oxydation

zu Kohlendioxyd und Schwefelsäure. (Ber. d. chem. Ges. 1915, Bd. 48,

S. 1949-1963.) ks

Grundriß der organischen Chemie. C. Oppenheimer. 9. Aufl.

2,80 M. G. Thieme, Leipzig.

23
=

Mercaptale von Zuckerarten. Votoček und Veselý. Die Verf.

bereiteten aus optisch-aktivem d-Amylalkohol (aus Melassen- Fuselöl) das

reine d-Amylmercaptan (Siedep. 119-121 ° C.; spez. Gew. 0,8415 bei

23º C.; αD28 +3,210) , und aus diesem die Mercaptale der L-Ara-

binose (weiße , lange, flache Nadeln , Schmp. 114-116 ° C. , unlöslich

in Wasser, löslich in 25 T. 96 %igem Alkohol) und d-Arabinose (perl-

mutterglänzende Schuppen, Schmp. 118-120 ° C., unlöslich in Wasser,

löslich in 50 T. 96 %igem Alkohol). Durch fünfmalige Krystallisation

-

aus Alkohol ist ein Gemisch der beiden Isomeren mit Sicherheit

trennbar (die I-Verbindung bleibt in den Mutterlaugen) , so daß sich

i-Arabinose auf diesem Wege leicht spalten läßt. Bei i- Rhodeose

(= i-Fucose) gelingt dies nicht, weil die Unterschiede der Löslichkeiten

und Schmelzpunkte zu klein sind (diese bloß 2º C. ). Da viele ältere

einschlägige Angaben unrichtig sind, teils weil kein einheitliches Mer-

captan angewandt wurde, teils weil der Schmelzpunkt nur richtig aus-

fällt, wenn man die Substanz im Röhrchen mittels eines dünnen Glas-

fadens zusammenpreßt, bestimmten die Verf. folgende genaue Werte

für nachstehende Mercaptane: 1-Arabinose, d-Amyl- und Isoamyl, 114

bis 116 und 121-124 ° ; d-Arabinose, ebenso, 118-120 ° und 121

bis 124 °; i-Arabinose, Isoamyl, 113-115 °; Rhodeose, d-Amyl und

Isoamyl, 136-138,5 ° und 151-152,5 ° ; Fucose, ebenso, 140—142º

und 151-152,5 ° ; i-Fucose, Isoamyl, 160-162 ° ; Rhamnose, ebenso,

108-110,5 °; d-Glucose , d-Amyl und Isoamyl , 138-139 ° und 142

bis 144 ° ; d-Galaktose, ebenso, 123-1240 und 122-123 °; ferner

noch Rhodeose, Athyl und Athylen, 167-168,5 ° und 191-191,5 ° ;

Fucose, ebenso , 167-168,5 ° und 191-191,5º. (Böhm. Ztschr.

Zuckerind. 1916, Bd. 40, S. 209.)

―

2

Über E. C. Balys experimentelle Grundlagen der „Kraftfelder-

Theorie". A. Hantzsch. Auf seine Annahme gestützt, daß die An-

ziehung bezw. Verbindung von Atomen sich nach Art von elektro-

magnetischen Kraftfeldern äußere, hat E. C. BALY geglaubt, durch

Absorptionsbestimmungen an Pikraten die Umlagerungstheorie von

HANTZSCH (den Übergang von echten in chinoide aci-Nitrokörper)

widerlegt zu haben. Verf. beweist, daß die experimentellen chemischen

Grundlagen BALYS entweder nicht richtig oder nicht richtig gedeutet

sind. (Ber. d. chem. Ges. 1915, Bd. 48, S. 1327-1332.)

') Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 42.

ks

--- »

Zur Chromoisomerie der Phenolaldehyd-Salze. A. Hantzsch.

Verf. tritt der von H. PAULY geäußerten Ansicht, daß für die Farbe

der Metallsalze der Phenolaldehyde ganz andere Faktoren maßgebend

sind als HANTZSCH annimmt« , entgegen und hält sie für die Beurteilung

der Frage nach der Ursache der Farbverschiedenheit von Salzen ein

und desselben Phenolaldehyds für völlig gegenstandslos. (Ber. d. chem .

Ges. 1915, Bd. 48, S. 1332-1338.) ks

Bemerkung zur Chromoisomerie der Acridoniumsalze. A.

Hantzsch. Verf. veröffentlicht Versuche, welche die Anzweifelung

F. KEHRMANNS der Chromoisomerie der Acridoniumsalze und dessen

Behauptung, daß die Farbverschiedenheit dieser Salze wenigstens teil-

weise auf Bildung sogen. meri-chinoider Salze beruht, widerlegen. Die

polychromen Formen der Acridoniumsalze sind wahre Chromisomere,

die nicht einmal spurenweise durch meri-chinoide Salze verunreinigt

sein können. (Ber. d. chem. Ges. 1915, Bd. 48, S. 1338-1340.) ks

Über die Konstitution der Salze aus Benzylidenanilinen . A.

Hantzsch. (Ber. d. chem. Ges. 1915, Bd. 48, S. 1340-1344.) ks

Notiz über Diazoniumperhaloide. A. Hantzsch. (Ber. d. chem.

Ges. 1915, Bd. 48, S. 1344-1345.) ks

Über die Keto- Enol-Gleichgewichte der Oxalessigsäure, ihrer

Ester und Salze . A. Hantzsch. (Ber. d. chem. Ges. 1915, Bd. 48,

S. 1407-1422.) ks

Beitrag zur Oxydation phenolartiger Substanzen. Adolf Jolles.

(Journ. prakt. Chem. 1915, Bd. 92, S. 202-207.)

Zur Kenntnis der dimolekularen Nitrile. E. von Meyer.

(Journ . prakt. Chem. 1915, Bd. 92, S. 174—193.)

Zur Kenntnis des Trimethylgallusaldehyds und des Syringa-

aldehyds. F. Mauthner. (Journ . prakt. Chem. 1915 , Bd. 92, S. 194-201 . ) r

Über die Farbe der Azokörper und ihrer Salze. F.Kehrmann.—

Es wurde das Verhalten einiger Azokörper (wie Azobenzol, p-Amino-

azobenzol, Chrysoidin) zu konzentrierter Schwefelsäure und die bei der

Salzbildung charakteristischen Farbenerscheinungen näher untersucht.

(Ber. d. chem. Ges. 1915, Bd. 48, S. 1933-1938.)
ks

Über den Mechanismus der Kupplung von Diazoniumsalzen mit

Aminen , Phenolen und Phenoläthern.Aminen, Phenolen und Phenoläthern. P. Karrer. (Ber. d. chem.

Ges. 1915, Bd. 48, S. 1398-1406. ) r

Zur Frage der Metachinoide. Eug. Bamberger. (Ber. d. chem.

Ges. 1915, Bd. 48, S. 1354-1357.) r

Zur Kenntnis ungesättigter hydroaromatischer Säuren. K. v.

Auwers undW. Treppmann. (Ber. d. chem. Ges. 1915, Bd. 48 , S. 1377.) r

Zur Kenntnis einiger Aminoazimidobasen , sowie deren Azo-

farbstoffderivate. O. Kym und M. Ringer. -

Die Verf. stellten 5-Amino- 1 -methyl-2,3-azimido.

benzol der beistehenden Formel dar, dessen Nitro-

und Acetylderivate, sowie Diaminoprodukte. Sie

prüften die Färbekraft einiger Azofarbstoffderivate.

(Ber. d. chem. Ges. 1915, Bd. 48, S. 1671-1685.)

CH, NH

NH₂s
N

ks

Über ein neues Oxydationsprodukt der Cholsäure. Hans

Pringsheim. (Ber. d. chem. Ges. 1915, Bd. 48, S. 1324-1327.) r

Einige Derivate des Rheins. O. A. Oesterle und E. R. Haugseth.

Es wurden Rheinchlorid, ferner der Propyl-, Butyl-, Phenyl- und

Benzylester des Rheins und deren Acetate dargestellt. (Arch. Pharm.

1915, Bd. 253, S. 330.) S
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6. Chemie der Pflanzen und Tiere. Agrikulturchemie.*)

Die Anwendbarkeit der Frommer- Engfeldtschen Acetonprobe

für klinische Zwecke. N. O. Engfeldt.¹) Indem man die Probe

mit Acetonlösungen verschiedener bekannter Stärke anstellt , gewinnt

man eine für colorimetrische Bestimmung verwendbare Farbenskala. Für

normalen Harn wurde so ein Gehalt von etwa 2 mg für 11 ermittelt.

(Berl. klin. Wochenschr. 1915, Bd. 52, S. 796.) sp

Methoden zur Mikrobestimmung einiger Blutbestandteile. Ivar

Bang. Gr. 8°. 63 S. 3 M. J. F. Bergmann, Wiesbaden.

Ein neuer B'utkörperzählapparat. C. Metz. (D. med. Wochenschr.

1915, Bd. 41 , S. 825.) sp

Neue Studien über die Pankreassekretion. M. Einhorn.

Magensaft bringt rohe und gekochte Milch schnell zum Gerinnen,

Pankreassaft des Duodenums rohe zwar auch schnell, gekochte aber

erst nach 4-6 Std . Das Labferment des Duodenums muß also aus

dem Pankreas stammen und von dem des Magens verschieden sein.

Dies zeigt sich auch darin, daß der Duodenalsaft im Gegensatze zum

Magensaft die Milch auch bei alkalischer Reaktion koaguliert. Mittels

der früher beschriebenen Agarröhrchenmethode wurde auf das Vorhanden-

sein der drei Hauptfermente Amylopsin , Steapsin und Trypsin in nor-

malen und pathologischen Fällen geprüft. Die störende Zersetzung

des Duodenalinhalts läßt sich bei derartigen Versuchen durch Zusatz

von Glycerin verhindern. (Berl. klin.Wochenschr. 1915, Bd. 52, S. 844.) sp .

Untersuchungen über die Assimilation der Kohlensäure. Richard

Willstätter und Arthur Stoll. Verf. berichten über ihre ersten

Untersuchungen der chemischen Einrichtungen des Assimilationsapparates

der grünen Gewächse, die das Ziel haben, den Verlauf der Assimilations-

reaktion näherkennen zu lernen . (Ber. d. chem. Ges. 1915, Bd . 48 , S.1540.) ks

Technologie der landwirtschaftlichen Industrien. S. Feitler

Spiritusindustrie. Gr. 8°. 224 S.Gr. 8°. 224 S. 5 M. A. Hölder, Wien.

-

Über die Ursache der mitunter beobachteten Rotfärbung des

Schwefelsäureaufschlusses von Thomasmehlen. H. Ditz. - Verf.

weist experimentell nach, daß die beim Aufschließen mit Schwefelsäure

zuweilen auftretende Rotfärbung der Lösung aus der Thomasschlacke

von einer Manganiphosphorsäureverbindung herrührt. Daß HOLLE²)

durch Zusatz von Kaliumpermanganat zu Aufschlüssen keine Rotfärbung

erhielt, führt Verf. darauf zurück, daß HOLLE zu wenig Permanganat

zusetzte. Den Gehalt an MnO2 in derartigen Schlacken erklärt Verf.

durch einen Mangangehalt der Schlacke, wobei das Mangan in

Gegenwart von freiem Kalk bei der hohen Temperatur und der Luft-

zufuhr sich leicht zu MnO2 oxydieren konnte. (Journ. prakt. Chem.

1915, 2. Reihe, Bd. 91 , S. 507.)

-

CS

Die Düngewirkung des Chlornatriums. B. Schulze. Koch-

salz übt eine aufschließende Wirkung auf Calciumzeolith nicht aus.

Wenn durch solche Düngung eine Erhöhung der Pflanzenerträge ein-

tritt , kann sie nicht dadurch erzielt sein , daß Kali für die Pflanzen-

nahrung frei wird. In chemischer Hinsicht durch Austausch der Basen

mit Calciumzeolith ist die Düngewirkung sicher nicht zu erklären, und

es ergibt sich daraus aufs neue der Eeweis, daß das Natrium für ge-

wisse Pflanzenfamilien als ein die Entwicklung direkt fördernder Nähr-

stoffanzusprechen ist. (Landw.Versuchsstat. 1915, Bd . 86, S.323-339.) ae

--
Die Bindung des Stickstoffs im Stalldünger. ) Gerlach. Die

jetzige Behandlung des Stalldüngers führt zu gewaltigen Verlusten an

Stickstoff. Es hat sich nun gezeigt, daß gewisse Zusätze diese Verluste

herabmindern bezw. fast ganz beseitigen können. Zuerst ist hier zu

erwähnen Schwefelsäure, die aber zu kostspielig und unhandlich ist,

auch zuckerhaltige Stoffe sind anwendbar, aber viel zu teuer. Ganz

vorzüglich bewährt sich aber Superphosphat, dessen Menge so gewählt

werden muß, daß die vorhandenen kohlensauren Salze zersetzt werden.

Dann tritt gar kein Stickstoffverlust ein. Hervorzuheben ist, daß durch

dieses Verfahren gar keine besonderen Kosten entstehen. Auch der

Zusatz von gewissen Kalisalzen ist der Erhaltung des Stickstoffs im

Stalle günstig. (III . Landw.-Ztg. 1915, Bd. 35, Nr. 63.)
ae

Stickstoff-Düngung der Zuckerrüben. Deecke. - Wie allen

Pflanzen, so muß man in diesem Jahre auch den Rüben so viel Stick-

stoff zuführen , als die Verhältnisse irgend gestatten; nach den Er-

fahrungen des Verf. kann man aber gute Ernten auch mit geringeren

als den gewohnten Gaben erzielen , sofern Bestellung und Bearbeitung

mit besonderer Sorgfalt geschehen, der Boden sich in gutem Zustande

befindet, und die klimatischen Vorbedingungen nicht etwa versagen.

(Blätt. Rübenbau 1916, Bd. 23, S. 2.) 2

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 62. 1) Ebenda 1916, S. 1 und 25.

Kuhnert. -Hanf- und Leinbau bei der Rübenwirtschaft.

Verf. weist wiederholt darauf hin, daß und unter welchen Umständen

sich der Anbau dieser Gewächse miteinander verbinden läßt. (Blätt.

Rübenbau 1916, Bd. 23, S. 7.) λ

Ausdehnung des Rübenbaues. - GERLACH verweist auf die

schädliche Wirkung der vorjährigen Einschränkung, und auf das Inter-

esse der gesamten Bevölkerung daran, daß an Rübe, die die größte

Menge Nährstoffe von der Flächeneinheit liefert, wieder genügend an-

gebaut werde. Nach NEUGEBAUER ist dies geradezu unabweisbar, doch

muß den Landwirten ein genügender Rüben ; reis gesichert werden,

und die ablehnende Haltung fast der gesamten deutschen Presse gegen-

über dieser Forderung ist verblüffend , und nur durch úngenügende

Einsicht erklärbar. (D. Zuckerind. 1916, Bd. 41 , S. 43.)

Außer einem genügenden Preise ist auch die Abänderung der Beschlagnahme

von Schnitzeln und Melasse ganz unentbehrlich, da man Niemandem zumuten

kann, die bisher bestandenen Verhältnisse freiwillig weiter auf sich zu nehmen !

Sehr wichtig ist aber auch die Düngerfrage, umsomehr, als nach Herzfeld

(cb. 44) Kalkstickstoff allein sich gerade für Rüben nicht wohl eignet. 2

Gütte.Ausdehnung des Rübenbaues. Verf. verweist auf

die ungeheure Wichtigkeit einer reichlicheren Erzeugung an Zucker,

und daher auch einer Wiederausdehnung des Rübenbaues , der er,

unter Anführung der bekannten , leider aber nicht stets genügend ge-

würdigten Gründe, in eindringlicher Weise das Wort redet. (Centralbl.

Zuckerind. 1916. Bd. 24, S. 310.)

Die im Vorjahre, entgegen dem Rate aller Sachverständigen, verfügte Ein-

schränkung des Rübenbaues hat sich als eine sehr unglückliche Maßregel er-

wiesen, und es muß mit größtem Nachdruck und ohne einen Tag Zeit-

verlust vorgegangen werden, soll der Schaden im kommenden Betriebsjahre

nicht ganz unabsehbar ausfallen!
2

--Rübensamenanbau in Frankreich. Schribaux. Da Frank-

reich bisher nur 1/4 oder 1/3 seines Bedarfes erzeugte, und der Bezug

aus Rußland unmöglich war oder nicht befriedigte, so wird man alle

Mühe daran wenden müssen, die Einfuhr, die bisher hauptsächlich aus

Deutschland kam, künftig völlig entbehrlich zu machen ; Verf. erörtert

die Ursache der bestehenden Schwierigkeiten und hofft, daß sie sich

alle überwinden lassen werden. (Journ . fabr. sucre 1915, Bd. 56, S. 10.) 2

Zuckerrübenbau in Frankreich. Hitier. Nach dem Kriege

wird Frankreich alles daran setzen müssen, seinem Rübenanbau auf-

zuhelfen, der bisher an Ausdehnung und Erträgnissen weit hinter dem

der übrigen Länder zurückblieb; Verf. verbreitet sich über die hierzu

möglichen Wege , und glaubt, daß sie zum Ziele führen werden.

(Journ. fabr. sucre 1915, Bd. 56, S. 10.)

--

Neben der weitgehenden, und in vieler Hinsicht wieder vorteilhaften Zer-

splitterung des Bodens, war bisher ein Haupthindernis der Mangel an Arbeitern,

und diesen zu beheben, dürfte infolge des ungeheuren Menschenverlustes im

Kriege nicht leicht sein ; ferner klagten einsichtige Fachmänner, wie Saillard,

über die geringe Berücksichtigung der Ergebnisse der Wissenschaft und über

fehlenden fortschrittlichen Geist (was wiederum mit dem Kleinbetriebe zusammen-

hängen mag). 2

Rübenkrankheit in Frankreich. Morvillez. In weitgehend m

Maße wurden die Rüben 1915 von einer neuen (?) Krankheit befallen,

die die Blätter dunkelgelb bis orangegelb (wie frischen Rost) färbe,

und der En wicklung derart verderblich war, daß von 1 ha nur 80 bis

100 dz Rüben geern'et wurden. Nach GARRY, ARNAUD, und Roux,

ist die Ursache in klimatischen Bedingungen , namentlich der lang-

anhaltenden Dürre, sowie in Mangel an Stickstoff und anderen Dünge-

mitteln zu suchen, während Parasiten erst sekundär auftreten . (Journ.

fabr. sucre 1915, Bd. 56, S. 11.)

--

Diese Krankheit ist keine neue, sondern die als „ Vergilben der Blätter“

bekannte (was Roux auch erwähnt), und trat im Jahre 1915 auch anderwärts

ziemlich häufig auf, obwohl nicht allgemein.
2.

Ursprung des Zuckerrohres. Barber. Diese Frage konnte

bisher nicht gelöst werden, und es bleibt unentschieden, ob die (sehr

minderwertigen) Rohrgattungen des Pendjab aus besseren , weiter im

Osten heimischen degeneriert sind, oder ob sie vom wilden Saccharum

spontaneum abstammen, das verschiedene leicht kultivierbare Varietäten

liefert, die unter sich steril , mit anderen Arten aber fruchtbar sind.

(Journ. fabr. sucre 1916, Bd. 57 , S. 1. )
2

Der Rohrschädiger Diatraea saccharalis in Argentinien. Rosen-

feld. (Int. Sug. Journ. 1916, Bd. 18, S. 18.) 2

-

Die Rohrschädiger Sipha flava , Aphis Setariae , in Portorico.

Thos. Der Rohrschädiger Hoplandrothrips affinis , in Guyana.

) Chem.-Ztg. 1914, S. 1111. 3) Vergl. Vogel, Chem.-Ztg. 1916, S. 12 .
2Douglas. (Journ . fabr. sucre 1916, Bd. 57, S. 1.)
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Dampf- oder Gas-Inhalationsapparat oder -Dusche mit zum

Regeln des Lufteintritts in den Inhalationsraum dienenden Hohlkörpern,

die mit Öffnungen versehen sind und gegeneinander verschoben

werden können. Ludwig von Carben, Berlin. (D. R. P. 289 881

vom 28. Februar 1914.) i

Die neuesten Arzneimittel und ihre Dosierung einschließlich

Serum- und Organtherapie in alphabetischer Reihenfolge. H. Peters.

7. Aufl. 123 S. Kl. 8°. 9 M. F. Deuticke, Wien.

Vorrichtung zum Einführen von Arzneistoffen in Körper-

höhlen , bei welcher das eine Ende des Einführrohres zur Auf-

nahme des Arzneistoffes eingerichtet ist. Karl Wilhelm Gustav

Doering, Berlin. (D. R. P. 289481 vom 21. März 1914.) i

-

Inhalier- und Saugvorrichtung, bei welcher die einzuatmende

Luft durch besondere Röhren durch verdampfbare Flüssigkeiten

streicht. Dr. Sigmund von Kapff, Aachen. Die Röhren sind.

verstellbar, so daß man durch Verändern der Eintauchhöhe die Atmung

in dem gewünschten Maße erschweren und im Brustraum den ge-

wünschten Grad der Luftverdünnung erzielen kann. (D. R. P. 289752

vom 19. März 1914.) i

Vorrichtung zum Einbetten einer Füllmasse in Kapseln o. dgl . ,

bei welcher die zu füllenden Kapseln in fortlaufender Reihenfolge unter

mehreren nebeneinander angeordneten Einzelvorrichtungen ruckweise

vorbeigeführt werden. Werner Tienes , Barmen. (D. R. P. 289832

vom 8. Juli 1914.) i

Vorrichtung zur Erzeugung von Gas- oder Luftperlen in Bädern.

Carl Dittmann , Wiesbaden. (D. R. P. 289831 v. 19. Okt. 1913.) i

Über Citobarium (Merck), ein neues Röntgenkontrastmittel.

W. Bauermeister. Um alle Konturen des Verdauungskanals bei

der Bestrahlung sichtbar zu machen, muß dafür gesorgt werden, daß

das Kontrastmittel dauernd im Mageninhalt suspendiert bleibt. Dies ist

bei dem vorliegenden Präparat dadurch erreicht, daß die einzelnen

Partikelchen des Kontrastmittels angeblich >> Barium purissimum«

-

--

an spezifisch leichte Körper »fest angekettet« sind. (D. med. Wochenschr.

1915, Bd. 41 , S. 768.)

Die Firma Merck wird wohl für eine klarere Beschreibung ihres Prä-

parates sorgen. sp

Zur Wundbehandlung mit ultraviolettem Licht. M. Kork und

A. Bäumer. Verf. benutzten die »künstlichen Höhensonnen << der

QUARZLAMPEN -GESELLSCHAFT HANAU. Die Behandlung versagte bei

tieferen Verletzungen, war aber auch bei oberflächlichen von unsicherer

Wirkung. Für Kriegslazarette, wo mit der Zeit zu sparen ist, erscheint

sie daher nicht geeignet. (Therapie d . Gegenw. 1915, Bd. 17, S.259.) sp

Bestimmung des Jods in Jodeisenpillen. François u. Lormand.

(Schweiz. Apoth.-Ztg; 1915, Bd. 53, S. 481.) S

Fieberstudien. Über die spezifische Überempfindlichkeit des

Wärmezentrums an sensibilisierten Tieren. Über den Einfluß un-

mittelbarer Erwärmung und Abkühlung des Wärmezentrums auf die

Temperaturwirkungen von verschiedenen pyrogenen und antipyretischen

Substanzen. M. Hashimoto. - Verf. gelangt auf Grund verschieden-

artiger Versuche zu dem Schlusse, daß durch die Behandlung mit art-

fremdem Eiweiß das Wärmezentrum selbst oder die dasselbe dar-

stellenden Ganglienzellen streng spezifisch sensibilisiert werden. Die

nach intrazerebraler Zufuhr des zugehörigen Antigens erzeugten Tem-

peraturänderungen sind auf diese spezifische Überempfindlichkeit

zurückzuführen und wesensgleich dem anaphylaktischen Temperatursturz

und anaphylaktischen Fieber, die durch intravenöse Antigeninjektionen

hervorgerufen werden. Beide sind in der Hauptsache auf Erregbarkeits-

steigerung mit erhöhter Erschöpfbarkeit der Wärmezentra zurückzuführen ;

bei dem durch intravenöse Zufuhr erzeugten Temperatursturz scheint noch

in geringem Grade eine Herabsetzung der Wärmeproduktion beteiligt zu

sein. (Arch. experim . Pathol. u. Pharmakol. 1915, Bd. 78, S. 370, 394.) sp

Herstellung von Präparaten aus Zuckerarten und Formaldehyd.

Bauer & Cie. , Berlin. Die Zuckerschmelze wird anstatt mit gas-

förmigem Formaldehyd¹) mit Formaldehyd abgebenden Körpern , wie

Trioxymethylen, Paraformaldehyd o . dgl. , behandelt. (D. R. P. 289910

vom 15. Januar 1914, Zus. zu Pat. 289342.)

-

-

r

Über m-Aminophenylarsinsäuren und deren Reduktionsprodukte.

Hugo Bauer. Während freies m-Aminophenol mit Arsensäure

keine Verbindung eingeht, bildet das Carbäthoxyderivat nach mehr-

tägigem Erhitzen die 2-Oxy- 4- (carbäthoxyamino)-phenylarsinsäure der For-

" Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 44.

¹) D. R. P. 289342 ; Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 44.

AsO₂H₂

OH

I

ASO₂H₂

OH

As As

OH HO

II III

NH.COOCH NH₂ NH, NH₂

mel I. Dieses Derivat

wurde durch Kochen

mit Alkali in 2-Oxy-

4-aminophenylarsin-

säure (Formel II) über-

geführt und diese zum 2,2'-Dioxy-4,4 '- diaminoarsenobenzol (Formel III)

reduziert. Letzteres ist isomer mit Salvarsan, aber in der therapeutischen

Wirkung geringer als dieses. (Ber. d. chem. Ges. 1915, Bd. 48, S. 1579.) ks

Arsenometallverbindungen. P. Ehrlich † und P. Karrer.

Die Verf. haben Metallkomplexsalze des 3,3'-Diamino-4,4 ' -dioxyarseno-

benzols dargestellt und besonders das Kupfersalz, Silber-, Gold-, Queck-

silber-, Platin- und Palladiumsalz geprüft. Die therapeutische Wirksam-

keit dieser Arsenometallkomplexsalze ist in manchen Fällen stärker als

die des freien Diaminodioxyarsenobenzols (Salvarsans). (Ber. d. chem.

Ges. 1915, Bd. 48, S. 1634-1644.) ks

www.com
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Darstellung von Trialkylhydantoinen. Dr. Alfred Einhorn,

München. 77-Dialkylhydantoine (2,4 - Diketo - 5,5 - dialkyltetrahydro-

imidazole), wie Diäthylhydantoin und Dipropylhydantoin, lassen sich

durch weitere Alkylierung in die als Schlafmittel wertvollen Trialkyl-

hydantoine (2,4 - Diketo- 5,5,3 - tri-
(5) (1)

alkyltetrahydroimidazole) überfüh- RC-NH

ren, entsprechend den Formeln :

(D.R.P. 289 248 v. 10. April 1914.) r

Über die 2-Phenylchinolin-4 -carbonsäure (Atophan) und ihre

Oxydationsprodukte. Rudolf Boehm und Konrad Bournot. -

Bei der Oxydation der 2-Phenylchinolin -4 -carbonsäure in der Hitze

mit Kaliumpermanganat konnten Verf. eine doppelte Reaktion verfolgen,

etwa im Sinne der Gleichungen :
1.

1.
CHNO390

= CH₂NO + 2CO₂ + H₂O
50 = C, H ,NO + CO , + C,H ,O .C18H9NO + CO₂ +

2.

Bei der ersten Reaktion war als Hauptprodukt Benzenylaminophenol,

bei der zweiten die bisher unbekannte a- Phenylpyridin-a',ß',y-tricarbon-

säure gebildet worden. Der Chinolinring wird bei der ersteren Reaktion

am Pyridin-, bei der anderen am Benzolring oxydiert. (Ber. d. chem.

ksGes. 1915, Bd. 48, S. 1570-1574.)

Darstellung von zu Injektionen geeigneten Lösungen von Nor-

campher. Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. - Die

Lösungen der Salze der Oxybenzoesäuren vermögen campherartige

Stoffe (Campher, Borneol) nur in so geringem Maße zu lösen, daß die

erhaltenen Lösungen praktisch wertlos sind und die Öllösung des

Camphers nicht ersetzen können. Versuche haben nun ergeben , daß

die Norcampher ¹) sich im Gegensatze zu Campher und Borneol nahezu

in jedem Verhältnis in den Lösungen der Salze der Oxybenzoesäuren

lösen , so daß man mit Hilfe dieser Campherarten , die ähnlich wie

Campher analeptische Wirkungen auf Herz und Atmung besitzen,

wässrige Lösungen herstellen kann , welche für Injektionen geeignet

sind. Beispielsweise werden 35 g Norcampher mit 35 ccm 50%iger

Natriumsalicylatlösung gemischt. Man erhält eine völlig klare Lösung,

welche mit Wasser verdünnt werden kann. (D. R. P. 289 950 vom

26. April 1914.) i

-

Darstellung von am Stickstoff entmethylierten Derivaten von

Alkaloiden der Morphinreihe und deren Salzen. F. Hoffmann - La

Roche & Co. , Grenzach. An Stelle des im D. R. P. 2867432) ver-

wendeten Bromcyans läßt man Chlorcyan auf die Alkaloide der Morphin-

reihe, deren Substitutionsprodukte oder hydrierten Abkömmlinge in

Form ihrer durch Acidylierung der freien Hydroxylgruppen erhältlichen

Derivate einwirken. (D. R. P. 289273 vom 9. Dezember 1914 , Zus.

zu Pat. 286743.) r

Darstellung von N-Allylnorcodein und N-Allyldihydronorcodein.

F.Hoffmann- La Roche & Co. , Grenzach. Man behandelt Norcodein

bezw. Dihydronorcodein mit allylierenden Mitteln und erhält so Pro-

dukte, die sich als energische Antagonisten des Morphins erwiesen .

(D. R. P. 289274 vom 11. Mai 1915.)
ľ

Abdruckmasse für zahnärztliche Zwecke. Arnold Rosenthal,

Dresden. Die Masse besteht aus Vaseline , Talkum , Stearin und

Stearinöl nebst dem üblichen Harz und einem Zusatz von Metallbronze.

Das Harz beträgt etwa die Hälfte der Masse. (D. R. P. 289780 vom

17. April 1915.) i

Fliegen- und Mückenfänger. Wilhelm Schönwald, Altenessen.

An Lichteinlässen sind aus einem lichtdurchlässigen oder gelochten

Stoff bestehende , mit Klebmasse oder Chemikalien versehene Körper

angebracht, welche schmückend wirken oder auch Rouleaux , Bänder

oder dergl. vortäuschen können. (D. R. P. 289462 v. 30. April 1913.) i

¹) Ber. d. chem. Ges. 1907, Bd. 40, S.4467. 2) Chem.-Ztg. Rep. 1915, S. 394.
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-Etwas über staubfreie Fabrikstraßen. H. Winkelmann. · Von

allen Versuchen, die Nachteile der bisherigen Teerungsverfahren für

Straßen aufzuheben, hat nach Verf.das Imprägnierungsverfahren RASCHIGS

mit »Kiton<< gute Aussicht auf dauernden Erfolg. Kiton besteht im wesent-

lichen aus einer Mischung von etwa 40-60 % Teer, 30-50% Wasser

und 10% Ton, ist geruchlos und dringt leicht in alle Poren ein. Die

Bindung des Straßenstaubes und die Festigung der Wege beruht beim

Kitonverfahren auf den gleichen Grundsätzen wie beim Impägnieren

mittels reiner Teere , Teeröle oder Olemulsionen. Das Kitonverfahren

ist jedoch wirtschaftlicher als die letztgenannten Verfahren. (Ztschr.

angew. Chem. 1915, Bd. 28, I, S. 279.)

-

CS

Entschlacken von Müllverbrennungsöfen u. dgl . Maschinen-

bau-Anstalt Humboldt, Cöln - Kalk. Der auf dem vorderen Rost

lagernde Schlackenkuchen wird mittels des hinter ihm auf dem Haupt-

rost unter der Beschickungsöffnung lagernden frischen Schlackenkuchens

entgegen der Zugrichtung durch eine Druckplatte aus dem Ofen ent-

fernt, wodurch zugleich der hintere Schlackenkuchen von dem hinteren

auf den vorderen Rost gelangt. (D. R. P. 289691 v. 26. März 1914.) i

4 5

10

Vorrichtung zur selbsttätigen Kenntlichmachung von gasigen

Veränderungen in der Atmosphäre, inbesondere zum Nachweis von

Grubengasen in Bergwerken u. dgl. Schoeller & Co. , Frankfurt a. M.

In der Abbildung bezeichnet 1 den Behälter, welcher die elektrische

Energiequelle (Batterie) für die Lichtquelle 2 enthält. Mit 3 ist ein

zylindrisches Absperrglas bezeichnet, in dessen Innern sowohl die Licht-

quelle, als auch die Vorrichtung zum

Anzeigen der gasigen Veränderungen

untergebracht ist. Oberhalb der Lampe

ist eine durch eine poröse Platte 4

abgedeckte Diffusionskammer 5 an-

geordnet, welche mit einem Schenkel

eines barometrischen, mit gefärbter

Flüssigkeit gefüllten Röhrensystems 6,8

in Verbindung steht, dessen anderer

Schenkel mit dem Lampeninnern

kommuniziert. Durch die poröse

Platte4 wird in der Diffusionskammer5

je nach der Art der gasigen Verände-

rung der Atmosphäre ein Über- oder

Unterdruck erzeugt und hierdurch der

Stand der Flüssigkeit 7 in dem Röhren-

system 6, 8 verschoben. Das Neue

besteht hier darin, daß das Rohrsystem

6, 8 so geringen Querschnitt und so

2

geringe Länge hat, daß der in ihm vorhandene Flüssigkeitsfaden infolge

der durch die poröse Platte verzögerten Luftbewegung in der Diffusions-

kammer und der hierdurch hervorgerufenen Bremswirkung auf den

Flüssigkeitsfaden sich bei Lageveränderung der Vorrichtung nur sehr

langsam verschieben kann. Man kann diese Vorrichtung daher auch

bei einem stark bewegten Gerät, wie z. B. der Bergmannslampe, an-

bringen. Um jedes Auslaufen der Flüssigkeit 7 aus den Schenkeln des

Rohrsystems 6, 8 unmöglich zu machen, sind die Rohrenden labyrinth-

artig ausgebildet, indem enge Röhrchen 9, 10 in die Schenkel eingesetzt

sind, so daß die Flüssigkeit sich am Hals der Schenkel abfängt. (D. R. P.

289723 vom 28. September 1913.) i

Die tragbare elektrische Grubenlampe nach Mann mit Primär-

element als Stromquelle. Ernst Schorrig. - Bisher waren alle

Versuche, tragbare elektrische Grubenlampen mit Primärelementen aus-

zustatten , fehlgeschlagen ; sie wurden durchweg mit Akkumulatoren

ausgerüstet. Erst neuerdings ist es MANN gelungen, eine brauchbare

Lampe mit Primärelement zu konstruieren, bei der der Zinkverbrauch

fast die theoretische Menge erreicht. Das ist durch Vergrößerung der

Kohlenoberfläche und Verkleinerung der wirksamen Zinkfläche ermöglicht

worden. Die Brenndauer der MANN-Lampe beträgt 12-14 Stunden;

verwandt werden Metallfadenlampen von 1,7 Volt und 0,75 Amp. Der

Zinkverbrauch beträgt 1,29 g für die Ampèrestunde. Die Kosten einer

Kilowattstunde schwanken zwischen 0,65 und 1 M. Die Lampe eignet

sich ganz vorzüglich als Rettungslampe. Eine besondere Anordnung

ist das sogenannte Kippelement, das nur in einer bestimmten Stellung

Strom gibt und sich vorteilhaft zum Gebrauch in Maschinenräumen,

zum Ableuchten von Maschinenteilen usw. verwenden läßt. (Braun-

kohle 1915, Bd. 13, Heft 43.) rl

Dampfkesselexplosionen in der chemischen Industrie im Jahre

1914.¹) Von den 8 Dampfkesselexplosionen des Jahres 1914 , bei

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 29.

denen 2 Personen getötet und 9 Personen verletzt wurden, entfallen

auf die chemische Industrie im weiteren Sinne 5 Explosionen. Diese

fanden statt: 1. In der ZUCKERFABRIK VON V. SPRENGER in Georgen-

dorf, Kreis Steinau a. O., am 21. Januar. Der feststehende , liegende

Zweiflammrohrkessel wurde fast nur mit Kondenswasser gespeist, das

bloß geringe Niederschläge aufwies und nach dreimonatigem Betriebe

höchstens 1 mm starken Kesselstein auf den Flammrohren absetzte. Der

Kessel wurde nach jeder Kampagne vollständig gereinigt und während

der Kampagne nach 5 Wochen abgeblasen. Die Explosion erfolgte

infolge Wassermangels. 2. In der AKTIEN-ZUCKERFABRIK BOCKENEM

in Bockenem, Kreis Marienburg, am 30 September. Zur erstmaligen

Füllung bis zum Vollbetrieb der Zuckerfabrik und nach demselben wurden

die acht in der Anlage zusammenliegenden Kessel mit Flußwasser und

während des Vollbetriebes mit reinem Kondenswasser gespeist. Zu starke

Feuerentwicklung während des Anheizens bei mangelnder Flammrohr-

versteifung ist die Ursache der Explosion. 3. In der ZUCKERFABRIK

VON G. ELSNER in Groß-Rosenburg, Kreis Kalbe, am 26. Oktober. Der

feststehende, liegende Zweiflammrohrkessel wurde mit Kondenswasser,

infolge Wassermangels ein. 4. In der Entwässerungsanlage VON LASSEN,

an wenigen Tagen mit Brunnenwasser, gespeist. Die Explosion trat

Rittmeister in Siggen, Kreis Oldenburg, am 19. November. Der stehende

Feuerbüchsenkessel mit zwei Quersiedern wurde mit schlammhaltigem

Speisewasser gefüllt. Der Kessel war am Tage vor der Explosion außer

Betrieb und am andern Morgen angeheizt worden. Wassermangel wird

als Ursache der Explosion angesehen. 5. Im STEINKOHLENBERGWERK,

GEWERKSCHAFT KOSTENBACH, in Kostenbach, Kreis Saarlouis, am

21. November. Zur Speisung des feststehenden, liegenden Einflamm-

rohrkessels wurde durch Kalk und Soda gereinigtes, mit Quellwasser

gemischtes Saarwasser benutzt. Es setzte nur wenig Schlamm und

Kesselstein ab. Der Kessel wurde alle 4-5 Monate gereinigt. Die

Explosion trat infolge Wassermangels ein. Von den 8 Explosionen

des Jahres 1914 sind allein 5 durch Wassermangel in den Kesseln ent-

standen, während je 1 durch örtliche Blechschwächung, durch man-

gelnde Flammrohrversteifung und verschiedene, nicht genau bestimmbare

Ursachen erfolgten. (Viertelj.- Stat. D. Reichs 1915, Heft 3, S. 1-12.) r

Unglücksfälle durch Benzin im Jahre 1915.¹) Chemische

Fabrik Griesheim - Elektron. Die vorliegende Statistik umfaßt

wie in den früheren Jahren die durch Zeitungen bekannt gewordenen

Unglücksfälle. Von diesen betrafen : a) Chemische Waschanstalten,

Färbereien usw.: 5 Explosionsfälle, wobei 1 Person leicht und 5 Personen

schwer verletzt wurden ; b) Drogengeschäfte usw.: 3 Explosionsfälle,

wobei 1 Person leicht verletzt wurde ; c) Benzin in verschiedenen tech-

nischen Betrieben und auf dem Transport: 36 Unglücksfälle mit 7 Leicht-

verletzten, 30 Schwerverletzten und 13 Todesfällen ; d) Benzin in Ab-

wässerkanälen: 1 Unfall ; e) Benzin zu Motorbetriebszwecken : 20 Ex-

plosionsfälle, wobei 2 Personen leicht, 11 Personen schwer verwundet

wurden und 10 Personen starben ; f) Benzin zu Beleuchtungszwecken :

2 Brandfälle mit 2 schweren Verwundungen ; g) Benzin im Handgebrauch

des Publikums : 10 Unglücksfälle, wobei 3 Personen schwer verletzt

wurden und 10 Personen starben. Demnach sind 1915 insgesamt 77 Un-

glücksfälle mit 51 schweren Verletzungen, 11 leichten Verletzungen und

33 Todesfällen zu verzeichnen . Daß die Gesamtzahl der Unglücksfälle

gegen die vorhergehenden Jahre einen so beträchtlichen Rückgang auf-

weist, ist darauf zurückzuführen, daß Benzin 1915 infolge des Krieges

in den meisten technischen Betrieben keine Verwendung fand und auch

nicht in die Hände des Publikums gelangte. (Nach einges. Flugblatt,

Februar 1916.)

-

---

Zäuner.Erkrankungen in Bleibetrieben.
Verf. hat auf

Grund der Jahresberichte der Regierungs- und Gewerberäte Unter-

suchungen des Gesundheitszustandes der Arbeiter der wichtigsten Blei-

jene Betriebsarten berücksichtigt wurden, für die der Bundesrat zur

betriebe in den Jahren 1910 bis 1912 angestellt, wobei insbesondere

Bekämpfung der Bleigefahr besondere Bestimmungen erlassen hat, also:

jene Betriebsarten berücksichtigt wurden, für die der Bundesrat zur

Buchdrucker-, Maler-, Lackiererarbeiten u . ä., ferner Akkumulatorfabriken,

dieser Untersuchung sind sehr verschieden, oft auch für die einzelnen

Zink- und Bleihütten, Bleifarbenfabriken, Verzinkereien u. ä. Die Resultate

Betriebe derselben Gruppe nicht übereinstimmend. In Bleiakkumulator-

fabriken haben sich die Gesundheitsverhältnisse ständig gebessert, in

manchen der in Betracht kommenden Hüttenwerke gleichfalls; in

anderen aber waren sie wieder recht ungünstig, so auch in vielen Blei-

farbenfabriken. Verf. macht kritische Bemerkungen über die statistischen

Aufzeichnungen der Krankenkassen und Vorschläge für Verbesserungen

in dieser Richtung. (Zentralbl . Gew.-Hyg. 1915, S. 66-67 u. 88-95.) he

¹) Wegen des Vorjahres vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1915, S. 59.
¹) Chem .-Ztg. Repert. 1915, S. 59.
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11. Anlagen. Kraft- und Arbeitsmaschinen. Apparate.")

Herstellung von Katalysatoren. A. J. Spieler, Celina, Ohio. —

Aus Nickelformiat oder Nickelcarbonat kann ein katalytisches Material

von gleichmäßiger Beschaffenheit und Beständigkeit erhalten werden,

wenn man es mit kolloidalem Aluminiumhydroxyd oder Kieselsäure-

hydrat mischt und in einem geeigneten Gemenge mit Fett oder Ol

in einem Druckkessel auf 230-250 ° C. erhitzt. Die Nickelsalze zer-

fallen dabei nach den Gleichungen : Ni(COOH); Ni + 2H2CO₂

und NiCO3 == NiO - CO . (V. St.Amer. Pat. 1139 592 v. 18. Mai 1915,

angem. 22. März 1913.) ks

-

Erzeugung von Wasserdampf zum Betriebe einer Wasserdampf-

Kraftmaschine benutzt wird. Vereinigte Dampfturbinen - Gesell-

schaft m. b. H., Berlin. Die Einrichtung des Hauptpatentes 275365

ist hier dahin abgeändert, daß bei Unterteilung des Quecksilberdampf-

kessels in Einzelkessel letztere mit vom Spiel des Quecksilberstandes

gesteuerten Ventilen an die Speiseleitung angeschlossen und unterein-

ander durch mit Flüssigkeitsverschluß versehene Überlaufrohre ver-

bunden sind. (D. R. P. 289486 v. 20. Okt. 1914, Zus. zu Pat. 275365.) i

Verbrennungskraftmaschine mit äußerer Verbrennung und mit

um eine feststehende Kurbelwelle kreisenden, sternförmig an-

geordneten Arbeitszylindern und Verdichtungszylindern. Rudolf

Krasemann, Krakau. (D. R. P. 289675 vom 17. April 1914.) i

Herstellung von Katalysatoren. David Wesson, Montclair,

und The Southern Cotton Oil Company, New York. — Wässrige

Nickelnitratlösung wird mit Ammoniumhydroxyd gefällt ; das ab-

geschiedene flockige Nickelhydrat läßt man von Asbest aufsaugen,

welches getrocknet und bei etwa 500 ° C. mit Wasserstoff reduziert wird.

(V. St. Amer. Pat. 1 143339 v. 15. Juni 1915, angem. 6. Juli 1912.) ks

Enzyklopädie der technischen Chemie. 3. Bd. 808 S. Lex. 8°.

32 M. Urban & Schwarzenberg, Wien.

Bedeutung der Chemie für den Weltkrieg. R. Anschütz. 2 M. (D. R. P. 289 514 vom 26. August 1913.)

Friedr. Cohen, Bonn.

Die Materialbewegung in chemisch - technischen Betrieben.

C. Michenfelder. 169 S. gr. 8º. 15 M. O. Spamer, Leipzig.

Brechkegelbefestigung für Zerkleinerungsmaschinen (Kreisel-

brecher) unter Anwendung nachstellbarer , auf den Brechkegel in

der Achsrichtung wirkender Schrauben , welche auf einen in der

Achsenrichtung verschiebbaren Gegenkonus wirken, welcher gegen die

Brechkegelinnenfläche nachziehbar ist und federt. Lindener Eisen-

und Stahlwerke Akt. - Ges. , Hannover-Linden. (D. R. P. 289 790 vom

25. Juli 1914.) i

Verschlußdeckelsicherung für Sinkschächte. Otto Riedel , Leipzig-

Stünz. — Ein am Deckel schräg gelagerter Sicherungsschieber fällt

durch sein Eigengewicht hinter eine Nase des zu verschließenden

Schachtes ein und wird durch einen Schlüssel aus dieser Sperrlage

entfernt. (D. R. P. 289683 vom 5. November 1913.)

Selbsttätige Flüssigkeitswage mit elektromagnetisch gesteuerten

Einlauf- und Auslaufventilen . Garvenswerke , Wülfel. (D. R. P.

289834 vom 25. Dezember 1914.) i

Flüssigkeitsmesser. NewYork- Hamburger Gummiwaren Co.,

Hamburg. Die aus leichten Stoffen, wie Hartgummi, Celluloid o. dgl.

hergestellten Teile sind mit einer dünnen , flüssigkeitsdichten Metall-

schicht überzogen. (D. R. P. 289545 vom 31. Dezember 1913.) i

Saugfähiger Untersatz für tropfende Gefäße. Carl Kleinlein ,

Mülheim-Speldorf, und Adolf Grobel , Düsseldorf. Die Masse des

Untersatzes besteht aus 90% geschlämmtem Schmirgel und 10 % Kaolin ;

sie wird auf elektrischem Wege gebrannt . (D. R. P. 289822 vom

23. Februar 1915.)

-

i

Herstellung von säure- und alkalibeständigen Röhren, Hähnen,

Ventilen o. dgl. , welche an den mit den Säuren oder Alkalien in

Berührung kommenden Flächen mit einem Überzug versehen werden.

Georg Kessler, Hattersheim a. M. Der Überzug wird aus durch

ein säure- und alkalibeständiges Bindemittel zusammengehaltenen Marien-

glas-(Glimmer-)teilen hergestellt. Zweckmäßig werden aus Marienglas-

platten ausgestanzte Ringe nach Aufbringung des flüssigen , rasch er-

härtenden Bindemittels auf einen Dorn oder eine Stange aufgereiht

und durch Druck gegeneinander gepreßt. (D. R. P. 289 599 vom

15. Oktober 1913.) i

-

Innen beheizte oder gekühlte Tragwand für das Gut in etagen-

förmig gebauten Trocknern, Kühlern und Verdunstern. Dipl.-Ing.

Gustav Achilles, Wilhelmshaven. Von den Hohlräumen der Heiz-

oder Kühlböden sind durch senkrechte Wände Räume abgeteilt, über

welchen der Oberboden vom Gute frei bleibt. (D. R. P. 289583 vom

27. Juni 1914, Zus. zu Pat. 262725.)
i

Gasabscheider für einen Öltransformator , Ölschalter o. dgl . ,

dessen Behälter durch die Verbindung mit einem Ölausdehnungs-

gefäß unter einem gewissen Überdruck mit Öl gefüllt gehalten

wird. Siemens - Schuckert-Werke, G. m. b. H. , Siemensstadt bei

Berlin. An einer oder mehreren derjenigen Stellen , an denen sich

im Ol aufsteigende Gasblasen sammeln können, ist ein von einem

Schwimmer regulierter Gasabzugsweg angeordnet. (D. R. P. 289729

vom 18. Januar 1914.)

-

Quecksilberdampfkessel

i

beifür Kraftmaschinenanlagen ,

welchen die Abwärme einer Quecksilberdampf-Kraftmaschine zur

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916 , S. 45.

Explosionskraftmaschine mit kreisenden Zylindern und gemein-

samem Ein- und Auslaẞventil und Luftfangtrichter. Bernhard Meyer,

Leipzig, und Selma Kruk geb. Berger, Leipzig - Leutzsch. In der

Ausmündung des Luftfangtrichters ist ein mit dem als Zerstäuberscheibe

wirkenden Ventilteller zusammenarbeitendes Spritzdüsenventil vorgesehen.

i

Aus mehreren Zylinderreihen bestehende Explosionskraft-

maschine mit kreisenden Zylindern. Siemens & Halske Akt. - Ges. ,

Siemensstadt bei Berlin. Die Zylinder der hinteren Reihe sind

zwischen den Zylindern der vorderen Reihe angeordnet und kleiner

als die letzteren. (D. R. P. 289464 vom 21. Dezember 1913.) i

Steuerung für Viertakt-Explosionsmotoren mit radial angeord-

neten Zylindern. Silvio Ubertalli und Giovanni Ladetto , Turin

in Italien. (D. R. P. 289465 vom 19. November 1911.)
i

Verbrennungskraftmaschine mit Verbrennungskammer , bei

welcher der Brennstoff je nach der Belastung der Maschine gegen

einen mehr oder weniger heißen Teil der Verbrennungskammer

gespritzt wird. Erik Anton Rundlöf, Stocksund in Schweden.

mehrerer Strahlen von Luft, Gas, Dampf o. dgl. herbeigeführt. (D. R. P.

Die Richtungsänderung des Brennstoffes wird vermittels eines oder

289 463 vom 2. September 1914.) i

Das Einspritzen von Wasser in Maschinen mit innerer Ver-

brennung. K. Schreber. (Olmotor, Bd. 3, S. 69, 128.)
rl

Englische Gas- und Ölmotoren. F. Weinreb. (Olmotor, Bd . 3 ,

S. 357, 417, 462.)

-

rl

Einspritzvorrichtung für Verbrennungskraftmaschinen mit Rück-

strömung einer aus dem Zylinder entnommenen Druckluftmenge.

Karl Paulsen, Berlin-Lichterfelde. Die aus dem Zylinder zu ent-

nehmende Druckluft wird durch einen Ringkanal geführt, welcher von

einem von Wasser durchflossenen hohlzylindrischen Einsatz und von

dem wassergekühlten Zylinderkopf umschlossen ist. (D. R. P. 289513

vom 22. Januar 1915.) i

Messung des Luftverbrauchs von Verbrennungsmotoren. M.

Kirpitschen und W. Ghittis. (Olmotor, Bd. 3, S. 183.)
rl

Der Dieselmotor und die zu seinem Betriebe gebräuchlichen

Treiböle. E. Schwab. (Seifensieder- Ztg. 1915, Bd. 42, S. 561 — 562,

und 581-582.) r

Die heutige Form der Dieselmaschine . J. F. Milton. (01-

motor, Bd. 3, S. 138, 191.) rl

Die Bestimmung der Einspritzluftmenge bei Dieselmotoren.

Arthur Balog. (Olmotor, Bd. 3, S. 123.) :
rl

Die flüssigen Brennstoffe in der französischen Dieselmotoren-

industrie. H. Loebell. Als Teeröle für Dieselmotoren kommen im

wesentlichen nur Steinkohlenteeröle in Betracht. (Olmotor, Bd . 3, S. 277.) rl

Temperaturmessungen im Dieselmotor. E. B. Wolff. (01-

motor, Bd. 3, S. 451.) rl

Über Reibungsgesetze. P. M. Edm . Schmitz. (Olmotor, Bd. 3,.

S. 375.) rl

Schmiervorrichtung für Verbrennungskraftmaschinen. Ettore

Bugatti, Molsheim i . Elsaß. Unter der Kurbel ist eine auf und ab

bewegliche Olmulde angebracht, aus welcher der Pleuelstangenkopf bei

jeder Umdrehung eine kleine Olmenge entnimmt. Die Mulde ihrer-

seits taucht in bestimmten Zeitabschnitten in ein unter ihr in der

Kurbelkammer befindliches Olbad und schöpft daraus eine gewisse

Ölmenge. (D. R. P. 289 515 vom 5. Juli 1914.) i

Das Motorenöl Natalit aus Melasse. Lewes. Natalit besteht

aus einem Gemenge von Alkohol und Äther , die aus der Melasse

durch Gärung, und aus dem Alkohol mittels Schwefelsäure gewonnen

werden. (Int. Sug. Journ. 1916, Bd. 18, S. 32.) i
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Die Chemie der Kohle. F. W. Hinrichsen und S. Taczak.

17,50 M. W. Engelmann, Leipzig.

Die Kohlenvorräte des Deutschen Reiches. H. E. Boeke. 1. Teil.

168 S. Lex. 8°. 8 M. Vertriebsstelle der Kgl. geologischen Landesanstalt,

Berlin N. 4, Invalidenstraße.

Wirtschaftliche Verwertung der ' Brennstoffe als Grundlage für

die gedeihliche Entwicklung der nationalen Industrie und Landwirt

schaft. G. de Grahl. 608 S. gr. 8º . 20 M.gr. 8º. 20 M. R. Oldenbourg,

München und Berlin.

Vorrichtung zur Verhütung des Verstopfens der Trockenrohre

im Schulzeschen Röhrentrockner, insbesondere für gemahlene Kohle.

Robert Müller, Pingsdorf bei Cöln a. Rh. Auf dem Wege vom

Kohlenboden bis zum Eintritt des Mahlgutes in den Trockner werden

etwaige, vom Trockengut mitgeführte gröbere Stücke und Verun-

reinigungen durch ein Walzenpaar abgeschieden. (D. R. P. 289584

vom 27. November 1914.) i

Selbsttätige Maschine zur Herstellung von Brennhilfsmitteln,

sog. Sporen. Carl Benicke, Elmshorn. (D. R. P. 289824 vom

5. Juli 1914.) i

Vorrichtung zur Brennstoffzuführung mittels Flügelräder für

Unterschubfeuerungen. Wilhelm Sauerland, Dresden. — Über

dem den Brennstoffschacht unten abschließenden Ofen ist ein mit

kurvenförmig begrenzten Flügeln versehenes Förderrad oder mehrere

solcher drehbar gelagert, und über demselben ist ein zwangläufig be-

weglicher Schieber o. dgl. angebracht, welcher der Form der Radflügel

sich anschließt. (D. R. P. 289656 vom 29. April 1915.) i

Vorrichtung zum Zuführen fein verteilter Brennstoffe mittels

eines quer durch die Zuführungskammer des Brennstoffes ge-

blasenen Luftstromes. Wirt Stanley Quigley, New York. - Aus

dem Trichter 6 wird eine bestimmte Menge pulverförmigen Brenn-

stoffes durch eine Schnecke 7 nach dem oberen Ende einer lotrecht

verlaufenden Brennstoffkammer 8 geführt, von wo der Brennstoff

herabfällt. Die überschüssige Brennstoffmenge wird durch eine zweite

Schnecke 9 zurückgeführt und nachher von neuem in die Brennstoff-

kammer 8 geleitet. Auf jeder Seite der Kammer 8 befinden sich die

gleichachsigen Luftleitungen 2 und 4 (Abb. 2), welche senkrecht zur

Achse der Brennstoffkammer verlaufen. Das Auslaẞrohr 2 mündet in

den Feuerungsraum. Die Schnecken 7 und 9 sind durch Zahnräder 10

Abb. 1.

10

2

6

Abb. 2.

26 13

-12

miteinander verbunden; die

Schnecke 7 wird durch ein

Räderwerk 12 angetrieben.

Um die Menge des durch

die Luftleitungen 2, 4 je-

weilig der Feuerung zu-

geführten Brennstoffes nach

Bedarf regeln zu können,

ist der Kanal 4 in ein mit

Innengewinde versehenes

Gehäuse 3 geschraubt,

welches an der Wandung

der Kammer 8 durch

Bolzen 5 befestigt ist.

Dieses Gehäuse 3 hält

eine Mutter 26 gegen die

Wandung der Brennstoff-

kammergepreßt. Ein Rohr-

stück 13 von geringerem

Durchmesser als Rohr 4

wird in die Mutter 26 ge-

schraubt. Es besitzt eine

längsverlaufende Nut 14,

in welcher eine Stellschraube eintritt, um seine Drehung zu verhindern,

während seine Längsverschiebung stattfinden kann. Das Auslaẞrohr 2

ist ebenfalls mit Außengewinde versehen, so daß es in der Wandung

der Kammer 8 achsial verschoben werden kann. Schiebt man den

Stutzen 13 durch (von außen mögliche) Drehung der Mutter 26 zurück

oder vor, so wird die Zone, innerhalb deren der durch Rohr 13 ein-

tretende Preßluftstrom Brennstoffteilchen mit sich reißt, vergrößert oder

verkleinert und infolgedessen auch die mitgeführte Brennstoffmenge

vergrößert oder verkleinert. Statt die Brennstoffzone zu ändern, kann

man auch den Querschnitt des Luftzuführungsrohres veränderlich

machen, während die Geschwindigkeit des Luftstromes die gleiche

bleibt. (D. R. P. 289 802/803 vom 14. Juli bezw. 16. Juli 1914 ) i

Gebr.

Koksofen, bei welchem Wasserdampf durch die Kammersohle

hindurch in die Ofenkammer eingeführt werden kann.

Hinselmann , Essen a. d. Ruhr. Von dem begehbaren Gange a

aus führen aufsteigende Leitungen b durch die in dem Abhitzekanal c

angeordneten Tragpfeiler d und die Kammersohle e hindurch in die

Ofenkammer f. In die Leitungen b sind Regelhähne eingeschaltet.

Der aus der Hauptleitung überströmende Dampf tritt in genau bestimm-

baren Mengen durch die auf die Ofensohle verteilten Kanäle bin den

Koks ein und wird unmittelbar vor seinem Verbrauch in den Trag-

pfeilern d von der diese umspülenden Abhitze hoch erhitzt.

Reinigung der Düsen erfolgt mittels einer Stange, welche vom Kanal a

aus durch die Leitungen b gestoßen wird. In die Düsenöffnung wird

ein auswechselbares Mundstück eingesetzt, weil die Sohle an den

Einführungsstellen leicht beschädigt wird. (D. R. P. 289618 vom

24. April 1915.) i

---

Fahrbarer Ofenkopf für Regenerativ- Flammöfen. Friedrich

Bernhardt, Königshütte, Ob.- Schles. Der fahrbare Ofenkopf wird

aus den beiden Teilen a und b gebildet, von denen ersterer mit dem

Wagen in fester Verbindung steht, während der bewegliche Teil b

in dem Wagen c aufwärts geführt wird, um dem Wachsen des Mauer-

werks d der von den Kammern aufsteigenden Kanäle , welche mit

den Kammern in fester Verbindung sind, Rechnung zu tragen. Die

Schienen e des Wagens befinden sich auf dem Hüttenflur oder sind

an anderer Stelle fest

gelagert , so daß der

Wagen c unabhängig

von den Kanälen d ist.

Da der Brennerkopfte
il

a

mit dem Wagen c fest

verbunden ist, so bleibt

dessen Verbindung mit

dem eigentlichen Ofen f

ständig erhalten und die

aus dem Brennerkopf-

teil austretenden Heiz-

mittel Gas und Luft e

treffen sich im Ofen f

immer an derselben

Stelle. Zwischen den

什

g

Kanälen d und dem Brennerkopfteil b befinden sich die Verbindungs

stücke g aus Lehm oder einer ähnlichen Masse. Der bewegliche

Brennerkopfteil b reicht durch den Wagen c hindurch bis auf den

Verschlußteil g und wird im Wagen c beispielsweise durch Bolzen

geführt, welche an der Brennerkopfbewehrung oder am Wagengestell

angebracht sind. Der Gaszug i, welcher von dem festen Gaskanal k

senkrecht aufsteigt und sich dem zurückfahrbaren Brennerkopf an-

schließt, ist leicht wegnehmbar, damit der zurückfahrbare Ofenkopf

auf den Schienen e um eine recht große Weglänge zurückgefahren

werden kann. Bei Vornahme von Nachbesserungen braucht man nur

den senkrecht aufsteigenden Gaskanali mittels Hebezeuge abzunehmen,

worauf sich der Wagen c samt dem Ofenkopf zurückfahren läßt.

(D. R. P. 289604 vom 21. Juli 1914.)
i

Kontakteinrichtung für elektrische Heizkörper. Karl Kretz,

Straßburg i. Els. Der Leitungsdraht wird unmittelbar zur Verbrauchs-

stelle geführt, indem er durch die Bohrung einer Schraube geht, welche

ihn mittels Zwischenstücks auf den Verbrauchskörper preßt. (D. R. P.

289671 vom 7. Oktober 1913.)
i

Betrieb von Gaserzeugern mit flüssigem Schlackenabstich ,

wobei ein Teil des erzeugten Gases unmittelbar über dem Boden

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 55. des Herdes abgeführt wird. Heinrich Koppers, Essen a. d . Ruhr.
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Der nach unten abgezweigte Gasstrom wird durch das Schlacken-

abstichloch nach außen

abgeführt, um die

Schlacke durch un-

mittelbare Beheizung

flüssig zu erhalten und

einer Verstopfung des

Schlackenabstichloches

vorzubeugen. Die Ab-

bildung zeigt den Gas-

erzeuger in senkrechtem

Schnitt. Der Gaser-

zeugerschacht a ist mit

der Windzuführung

versehen, aus welcher

durch Formen (Düsen)

c die erforderliche Luft-

menge eingeleitet wird.

Der mit einer Boden-

klappe und mit einer

Sammelmulde für das

sich ausscheidendeEisen

versehene Herd d be-

sitzt den Schlacken-

abstich e, welcher in

eine Vorkammer ƒ

mündet. Durch eine

Leitung g mit Dampf-

strahlsauger h steht der

Gaserzeuger a mit der

Vorkammer ƒ in Verbindung. Beim Betrieb wird jeweilig ein Teil der

vor den Formen entstehenden sehr heißen Gase abgezweigt, über die

sich auf dem Herde d ansammelnde Schlacke hinweg durch den

Schlackenabstiche in die Vorkammer ƒ geführt und von dort nach

Verbrennung oder auch ohne solche mittels des Dampfstrahlsaugers h

in den Gaserzeuger zurückgeleitet. Infolge dieses beständigen Kreis-

laufes eines Teiles der Gasmenge wird die Schlacke beheizt und

dauernd flüssig erhalten, sodaß auch das Schlackenabstichloch dauernd

offen bleibt. Bei der Rückführung der Gasmenge in den Gaserzeuger

wird ihr Kohlensäuregehalt in Kohlenoxyd verwandelt und wieder nutz-

bar gemacht. (D. R. P. 289590 vom 31. Juli 1913.)

ھجم d

Reinigung von Kesselspeisewasser. August Koch, Hannover-

List. Das Wasser wird durch Hohlkörper gepreßt und dabei mit

dem elektrischen Strom behandelt. Die Abbildung

zeigt eine zur Ausführung des Verfahrens geeignete

Vorrichtung in senkrechtem Schnitt. Vier Hohlzylinder

a, b, c, d sind gleichachsig ineinander angeordnet.

Das Wasser wird von oben in der Pfeilrichtung

unter Druck eingeführt und verläßt die Vorrichtung

durch die trichterförmige Verengerung oder Düse e,

an welcher zweckmäßig ein Zerstäuber angebracht

ist. Mit f ist eine schraubenförmige Bahn bezeichnet,

durch welche das Wasser in eine die Zerstäubung

fördernde , stark drehende Bewegung versetzt wird.

Durch die Hohlkörper wird während des Durch-

pressens des Wassers ein elektrischer Strom geleitet,

wobei die Röhren a-d als Elektroden mit abwech-

selnd entgegengesetzter Polarität ausgebildet sind.

Beispielsweise kann man die Zylinder a und c als

positive, b und d als negative Elektroden wählen.

Die stark reibende und drehende Bewegung des

Wassers hält die Elektroden dauernd rein von

Schlammablagerungen. Unter der Vorrichtung ist ein

Sammelbehälter (nicht dargestellt) angeordnet , auf

dessen Boden sich die Kesselstein bildenden Stoffe in

beträchtlicher Menge schlammartig ablagern. (D. R. P.

289814 vom 1. Juni 1913.)
i

Kammer-Wasserröhrenkessel, dessen in der Längsrichtung der

Rostfläche übereinander liegende Röhren in nebeneinander schräg

aufsteigenden Reihen angeordnet sind. Gebr. Wagner, Dampf-

kesselfabrik, Stuttgart - Cannstatt. - Die Röhren bilden zwei Gruppen,

die derart zueinander geneigt sind, daß die innersten, sich gegenüber-

stehenden Röhrenreihen der beiden Gruppen einen nach dem Rost

sich erweiternden Zwischenraum einschließen , welcher unmittelbar für

die Feuergase zugänglich ist. (D. R. P. 288689 v. 28. Nov. 1913.) i

Speisewasser-Vorwärmer mit Vorwärmung des Wassers in

einer von Abgasen beheizten Rohrleitung. Max Schulz, Braun-

schweig. Die die Rohrleitung aufnehmenden Abgaszüge sind derart

um den unteren Teil des Kamins gelegt , daß die Abgase sich in

gleicher Richtung von unten nach oben bewegen. (D. R. P. 289896

vom 16. Dezember 1914.)
i

14. Beleuchtung. Heizung. Kühlung.")

Gewebe für Invertglühstrümpfe, deren Kopf durch Zusammen-

ziehen des Parallelgewebes mittels in Schußrichtung verlaufender

Ziehfäden gebildet wird. Frowein & Wiescher, Barmen. In

dem Gewebe sind Dreherfäden angeordnet , und das Gewebe ist

zwischen zwei benachbarten Ziehfäden nicht mehr in Schlauchform ,

sondern in zwei getrennten Lagen gearbeitet, wobei die eine Lage von

den Dreherfäden, die andere Lage von den geraden Kettfäden gebildet

wird. (D. R. P. 289741 vom 28. April 1914.)
i

Gasdruckfernzünder , insbesondere für Invertbrenner , dessen

Membran aus Metall oder feuerfestem Stoff besteht , wobei der

Hub der Membran regelbar ist. Josef Reiser , München. (D. R. P.

289874 vom 21. November 1913.) i

Verfahren zum Hell- und Dunkelstellen von Preßgaslampen

durch Groß- und Kleinstellen der Flamme an der Brennermündung,

wobei man zum Betrieb der Anlage ein durch Injektorwirkung er-

zeugtes selbstbrennendes Brennstoff- Luft- Gemisch benutzt. Ehrich

& Graetz, Berlin. (D. R. P. 289452 vom 26. April 1913.) i

Dochtlampe, bei welcher das Dochtrohr senkrecht verschoben

werden kann und mit einem in Brennstellung die Behälteröffnung ab-

dichtenden Flansch versehen ist. Simon Merstorf, Ujpécs in Ungarn.

(D. R. P. 289568 vom 13. November 1913.) i

Scheinwerfer mit durchscheinender, lichtzerstreuender Blende.

John Edward Morrison , Memphis, V. St. A. Die Blende bedeckt

außerdem den mittleren Teil der unteren Hälfte der Scheinwerferöffnung,

während der untere und die seitlichen Teile der unteren Hälfte voll-

ständig frei bleiben, so daß die Blendung entgegenkommender Per-

sonen vermieden wird, während Fahrbahn und Seitenränder der Fahr-

bahn mit unzerstreutem Licht ausreichend beleuchtet bleiben. (D. R. P.

289685 vom 4. November 1914.) i

Achsial verstellbare Glühlampenfassung. Siemens- Schuckert-

Werke, G. m. b. H., Siemensstadt b. Berlin. (D, R. P. 287 183 vom

8. Juli 1914.)

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1915, S. 46.

i

Einrichtung und Schaltung von Reguliermotoren für Licht-

bogenbetriebe. Allgemeine Elektrizitäts - Gesellschaft, Berlin.

(D. R. P. 287 127 vom 18. November 1914.)
i

Ständer für elektrische Lampen, in dessen Gehäuse nach

auswärts bewegliche Befestigungsvorrichtungen angeordnet sind.

Wizard Electric Lamp Company, San Francisco, V. St. A. (D, R. P.

286975 vom 22. Januar 1914.) i

Regelwerk für Bogenlampenelektroden. Allgemeine Elektri-

zitäts -Gesellschaft, Berlin. Eine Sehaltvorrichtung bewirkt bei

bestimmtem Abbrand der Elektroden selbsttätig das Entfernen der

Elektrodenhalter voneinander auf beliebigen Abstand bis über die

größte Lichtbogenlänge hinaus. Die Bewegung wird so lange fort-

gesetzt, bis die Elektrodenhalter so weit wie bei Beginn des Abbrandes

der neuen Elektroden voneinander entfernt sind. (D. R. P. 287121

vom 6. Februar 1914.)
i

Vorrichtung zum Verstellen und zur Festsetzung der Fassung

an Glühlampenarmaturen mittels Rastenstange und Sperrnase. Firma

C. A. Schaefer, Hannover. Die Vorrichtung des Hauptpatentes

275624 ist hier dahin abgeändert, daß die Fassung unmittelbar an der

mit Rasten versehenen, in der Armatur geführten Stange befestigt ist.

(D. R. P. 289634 vom 5. Dezember 1914, Zus. zu Pat. 275624.) i

Zwischenglied zwischen Halter und Glühkörper bei Wolfram-

glühlampen. Omega-Werke G. m. b. H. , Leipzig- Leutzsch. Das

Zwischenglied dient zum Schutz des Halters gegen übermäßige Wärme-

aufnahme vom Glühkörper her. Es besteht aus einer Doppelöse,

welche zwischen ihren beiden Öffnungen ein mechanisches Hindernis

besitzt, das die direkte Berührung des Halters mit dem Glühkörper

verhindert.verhindert. (D. R. P. 289654 vom 12. März 1915.)
i

Lüftung und Heizung. H. Recknagel. 211 S. Lex.-8°. 10 M.

S. Hirzel, Leipzig.

Heizungs- und Lüftungsanlagen in Fabriken mit besonderer

Berücksichtigung der Abwärmeverwertung bei Wärmekraftmaschinen.

V. Hüttig. 398 S. gr. 8°. 21 M. O. Spamer, Leipzig.
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17. Glas. Keramik. Baustoffe.*)

-

Dichten von Mauerwerk jeder Art bei einseitigem Wasser-

andrang. Gustav Schall , Schönau a. d. Hörsel. An sich bekannte

trockene Zementmörtel-Mischungen werden mit Benzin, Benzol oder

dergleichen flüchtigen Kohlenwasserstoffen angefeuchtet und in die

Fugen und Löcher des Mauerwerks gestampft. Bei geringem Wasser-

andrang wird noch etwas Wasser der Mörtelmischung zugesetzt, bei

stärkerem Wasserandrang erfolgt kein Wasserzusatz. (D. R. P. 289799

vom 1. Februar 1913.)
i

Ausnutzung des Abdampfes aus Härtekesseln für Kalksand-

formlinge. Georg Beil , Stolp in Pommern. Nach erfolgter Härtung

einer Ladung wird der Abdampf eines Härtekessels in ein geschlossenes,

teilweise mit Wasser gefülltes Gefäß (Wärmesammler) geleitet, aus

welchem er zu gelegener Zeit zur Anwärmung der Ladung eines Härte-

kessels entnommen wird. Dem Wärmesammler kann noch Wärme

aus anderen Wärmequellen, wie durch Dampf aus dem Dampfkessel,

den Löschtrommeln, Heißaufbereitungsmaschinen u. dergl., zugeführt

a

d

werden. Die Abbil-

dung zeigt eine zur

Ausführung des Ver-

fahrensgeeignete An-

lage. In ihrbezeichnet

a den Dampfkessel , b

den Härtekessel, c die

Löschtrommel, d den

Wärmesammler, wel-

cher etwa bis zur

Hälfte mitWasser ge-

füllt ist. Die Ventile

der Dampfleitungen

sind mit 1 bis 7 be-

zeichnet. Nach be-

endeterHärtung wird

der im Härtekessel b

befindliche Dampf,

nachdem durch

Schließen des Ventils

2 seine Verbindung

mit dem Dampfkessel

a unterbrochen ist,

durch Öffnen des

Ventils 4 in das Was-

ser des Wärmesamm-

lers d geleitet, bis der

Druckausgleich stattgefunden hat, alsdann wird das Ventil 4 geschlossen

und der Härtekessel entleert. In der Kalklöschtrommel c ist inzwischen

durch Ablöschen von Kalk unter Zuführung von Dampf aus dem

Dampfkessel a durch Ventil 5 Druck entstanden, welcher nach beendeter

Löschung durch Offnen des Ventils 7 gleichfalls bis zum Druckausgleich

in das Wasser des Wärmesammlers d geleitet wird. Ist der Ausgleich

erfolgt, so wird das Ventil 7 geschlossen und der restliche Dampfdruck

durch Ventil 6 aus der Löschtrommel ins Freie geleitet. Dies wiederholt

sich gewöhnlich alle 2 Std. Sollte alsdann der Druck im Wärmesammler

noch nicht dem Betriebsdruck des Dampfkessels a entsprechen, so wird

durch Öffnen des Ventils 1 frischer Kesseldampf in den Wärmesammler

geleitet, bis dieser den Kesseldruck angenommen hat, und alsdann das

Ventil 1 geschlossen. Ist der Härtekessel b mit Formlingen gefüllt und

geschlossen, so läßt man durch Öffnen des Ventils 3 zuerst den Dampf

aus dem Wärmesammler d in den Härtekessel b bis zum Druckausgleich,

schließt darauf das Ventil 3 und öffnet das Ventil 2, durch welches dann

Kesseldampf in den Härtekessel strömen kann, bis nach Beendigung

der Erhärtung der Vorgang sich von neuem wiederholt. (D. R. P. 289 708

vom 14. März 1914.) i

Wärmetechnische Berechnung eines Gaskammerofens

Brennen von Schamottewaren. L. Litinsky. Verf. erläutert die

an einem 14-kammerigen Gaskammerofen anzustellenden Berechnungen,

die sich auf Gasausbeute, Nutzeffekt des Generators, die theoretisch zu

erzielende Höchsttemperatur, die Abmessungen des Ofens, den Brenn-

stoffverbrauch , die Verbrennungsprodukte, die Kanalquerschnitte , die

Generatoren und den Schornstein erstrecken. (Feuerungstechnik, Bd. 3,

Hefte 10 und 11.) rl

Maschine zur Herstellung von Hohlsteinen aus Zement, Beton

oder dergl. mit zwei entgegengesetzt verschiebbaren Haltern in Gestalt

von Scheiben oder dergl . für die Außenformen und die Innenformen

oder Kerne. Aktiebolaget Lean , Stockholm . (D. R. P. 289 860 vom

26. April 1914.)

---

i

Brennen von sinternden Massen, z. B. Zement, in Öfen mit

wagerechtem Brennkanal. Max Lorenz, Rodaun bei Wien. Das

gesinterte Brenngut wird vom Boden des Brennkanals aus gehoben,

um den während der Sinterung zwischen dem Brenngut und der

Wölbung des Brennkanals entstehenden und auf den Brennvorgang

schädlich einwirkenden Raum zu vermindern oder zu beseitigen , die

gesinterte Masse zu brechen und eine bessere Bespülung derselben

durch Luft oder Dampf zu ermöglichen. Die Abbildung zeigt einen

senkrechten Längsschnitt durch den Brennkanal b. Das gebrannte Gut

Kühlzone. Brennzone.

b

9
PP

9

ist mit k bezeichnet. Unter dem Brennkanal ist ein Gang g vorhanden,

in welchem Wagen a, a auf einem Gleise verschiebbar untergebracht

sind. Die Wagen tragen Hebevorrichtungen, z. B. hydraulische Pressen p.

Durch die Öffnungen o hindurch können die Preßstempel s an be-

liebigen Stellen auf den gesinterten Block wirken. Solange die Off-

nungen o nicht zu diesem Zwecke benutzt werden , werden sie ab-

gedeckt, z. B. durch Überschüttungen m von zerkleinerten Klinkern

vor der Einwirkung des Feuers geschützt. (D. R. P. 289582 vom

28. Mai 1915.) i

Fig. 1.

Vorrichtung zum Mischen von Schlammassen mittels zu-

geführter Luft , insbesondere zur Herstellung von Zementdickschlamm .

F. L. Smidth & Co. , Kopenhagen. Zur Luftzuführung dienende fest-

stehende Düsen sind mit einem mechanischen Rührwerk kombiniert,

dessen in wagerechtem Sinne

drehbare, in verschiedenen

Höhenlagen liegende Rühr-

arme die von den festen Luft-

düsen ausgehenden Luftströme

in verschiedenen Höhenlagen

durchschneiden und dadurch

das Entstehen fester Luft-

kanäle auch in dickflüssigen

Schlammassen sicher verhin-

dern sollen. Die Abbildungen

zeigeneinenTeil des Schlamm-

bassins in senkrechtem Schnitt

und im Grundriß. In dem

Bassin 1 ist ein mechanisches

Rührwerk gelagert, welches

aus einer Mehrzahl von ge-

trennten stehenden Wellen 2

mit Rührarmen 3 besteht. Die

Wellen 2 und die Rührarme3

sind hohl und so gelagert,

daß Luft in die Wellen 2

unterDruck eingeführtwerden

kann, zu welchem Zwecke

Düsen 4 angeordnet sind. Die

Rührarme 3 tragen düsen-

förmige Auslässe 5, durch

welche Druckluft in den

Schlammraum befördert wird.

Fig. 4.

Durch den dabei auftretenden Rückstoß werden die Rührarme in

Drehung versetzt, ohne daß ein weiterer Antrieb für die Rührarme er-

forderlich wäre. Die Düsen 6 durchsetzen ebenso wie die Düsen 4

den Boden des Schlammbehälters 1 und dienen zur direkten Einführung

von Druckluft in den Schlamm von unten her. Düsen 7 sind durch

die Seitenwände des Schlammbehälters geführt. Die Düsen 4, 6 und 7

sind an eine gemeinsame Druckluftleitung 8 angeschlossen . (D. R. P.

289566 vom 30. November 1912.)
i

Herstellung eines dichten Metallüberzuges auf Kunststeinen

und Gegenständen aus Kunststeinen bei der Formgebung.¹) Henry

Welte, Znaim in Mähren. (D. R. P. 288435 vom 11. April 1915.) i

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 56. 1) Chem.-Ztg. Repert. 1915, S. 431 ; Österr. Pat.-Anm. 1709/15.
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18. Gase. Trockene Destillation. Teerprodukte.")

Die Trennung von Gasen durch fraktionierte Destillation im

Vakuum bei niedrigen Temperaturen. G. A. Burrell und J. W.

Robertson. Die Gasgemische werden durch flüssige Luft oder

flüssige Kohlensäure verflüssigt, darauf durch allmähliche Erhöhung der

Temperatur die einzelnen Gase abdestilliert und dieses Verfahren zwecks

Reinerhaltung der einzelnen Gase einige Male wiederholt. Auf diese

Weise sind folgende Gasgemische in ihre Bestandteile zerlegt worden:

Paraffinkohlenwasserstoffe im Naturgas; Olefinkohlenwasserstoffe ;

Paraffin- und Olefinkohlenwasserstoffe im Kohlen- und Wassergas;

Benzol- und Gasolindampf in der Luft. Diese Destillationsmethode läßt

sich auch auf Gasgemische, die bei der Spaltung schwerer Kohlen-

wasserstofföle auftreten , anwenden. (Journ. Ind. Eng. Chem. 1915,

Bd. 7, S. 209.) sm

Chemische Technologie des Leuchtgases. Karl Th. Volck-

220 S. gr. 8°. 11,50 M. O. Spamer, Leipzig.mann.

-

Über die chemischen Bestandteile der schwefelreichen , bitu-

minösen Teeröle (Ichthyo'öle). Helmuth Scheibler. In einem

aus Südfrankreich stammenden sogen. » französischen Steinöl « hat Verf.

Benzolkohlenwasserstoffe, indenartige Kohlenwasserstoffe, Phenole und

Thiophenkörper aufgefunden. Die Isolierung der letzteren gelang aus

dem vorgereinigten Teeröl am besten durch Reaktion mit organischen

Säurechloriden und Säureanhydriden unter Vermittlung von Aluminium-

chlorid. (Ber. d. chem. Ges. 1915, Bd. 48, S. 1815-1826.) ks

Die Hartholzdestillationsindustrie in den Vereinigten Staaten

von Amerika. Edward H. French und James R. Withrow. - Mit

der Erzeugung von Holzessigsäure wurde zuerst 1830 von JAMES WARD

in North Adams, Massachusetts , begonnen , während die erste Fabrik

für die Gewinnung von essigsaurem Kalk und Methylalkohol von

der TURNBULL Co., Glasgow, 1849 in dem heutigen Conklins Station,

nicht weit von Binghamton, New York, errichtet wurde, die nach den

ersten , von Schottland hinübergesandten Arbeitern bis zum heutigen

Tage den Namen > SCOTCH WORKS< behalten hat. Schon frühzeitig

ging man von der Holzkohlenfeuerung in Haufen oder Gruben zur

Benutzung von Öfen über, indessen ermöglichten erst die Erfindungen

von Dr. H. N. PIERCE 1876 die teilweise Ausnutzung des Ofenrauches

von den Holzkohlenöfen in Michigan, wo große Mengen Holzkohle

für die Hochöfen erzeugt wurden. In den 70er Jahren stellte sich

eine stetig zunehmende Nachfrage für Methylalkohol ein, die zur Ein-

führung der BURCEY-Pfannen Veranlassung gab. Es waren dies kupferne

Behälter, die in den Abzug über den Retorten eingebaut waren , und

in denen die Dämpfe durch Deflektoren gegen die durch Wasser ab-

gekühlte obere Wand geleitet wurden, wodurch man eine fraktionierte

Abscheidung ihres Wassergehaltes erzielte. Die zunehmende Erzeugung

und Nachfrage führte zur Errichtung einer Zentralraffinerie, der BURCEY

REFINING CO., durch die Produzenten in Binghamton, N. Y., die noch

heute besteht, und der hauptsächlich die Einführung der Dampfdestilla-

tion anstelle der offenen Feuerdestillation zu verdanken ist. Auch in

den heutigen Fabriken wird noch vielfach das alte Retortensystem be-

nutzt, jedoch bestehen die Zylinder nicht mehr aus Gußeisen, sondern

aus Stahl mit daran genieteten gußeisernen Hälsen und Frontstücken.

Bei der früheren Billigkeit des Holzes legte man nämlich weniger

Gewicht auf eine hohe Ausbeute, als auf eine möglichst große Tages-

erzeugung und führte die Verkohlung bei sehr hoher Temperatur

durch, für welche Gußeisen sich besser eignete. Die allmähliche Ver-

teuerung des Holzes führte zur Verwendung von Stahlzylindern , die

sich inf lge ihres geringeren Gewichts drehen lassen, so daß ihre noch

unangegriffenen Wandungsteile über das Feuer gebracht werden und

ihre Lebensdauer erheblich verlängert wird. Die jetzigen Retorten

messen alle wie früher 107 cm im Durchmesser bei 2,7 m Länge;

der Hals, welcher sie mit dem Kondensapparat verbindet, ist 25,4 cm

lang. Letzterer bestand ursprünglich in einer Schlange, die später, da

sie häufig durch die schweren Kohlenstoffkörper verstopft wurde, durch

den »log condenser«< , ein sich verjüngen des Rohrsystem, ersetzt wurde,

bis man schließlich den aufrechten Rohrkondensator einführte.

Eine sehr wichtige Änderung im Betriebe bedeutete die aus der

Mitte der 90er Jahre stammende Ersetzung der Retorten durch große,

viereckige Stahlöfen , in welche die mit dem Holz beladenen Wagen

auf Schienen hineingeschoben werden. Sie gewähren zunächst den

Vorteil, daß nach der Arbeit die Holzkohle auf den Wagen schnell

herausgeschafft werden kann, während die Retorten mit der Hand ent-

leert werden müssen, was neben der Arbeitsersparnis auch mit einer

Ersparnis an Heizstoffen verbunden ist , da die Wagen aus dem noch

" Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 65.

=

heißen Ofen herausgeschoben werden können und keiner vorherigen

Abkühlung wie die Retorten bedürfen. Außerdem werden in den

Ofen auch höhere Ausbeuten erzielt, teils infolge zweckmäßiger Arbeits-

weise , teils infolge eines verschiedenen Verlaufs der chemischen Re-

aktionen. Die Öfen haben zumeist eine Breite von 1,88 m und eine

Höhe von 2,54 m, während die Länge sich zwischen 7,9 und 15,8 m

hält , so daß sie 5-10 Cords (1 Cord 31,624 cbm) Holz auf-

nehmen. Manche Öfen haben an beiden Enden je eine Tür, so da

beim Hinausstoßen eines Wagens ein anderer alsbald hineingeschoben

werden kann, andere sind mit einer Tür versehen, in welchem Falle

die Neubeschickung erst erfolgen kann , nachdem der fertige Wagen

in die Kühlkammern gebracht ist. Letztere befinden sich unmittelbar

vor dem Ofen. Sie bestehen in einfachen , aus sehr leichtem Eisen

hergestellten Gehäusen, die auf den bloßen Fußboden gestellt und unten

mit loser Erde abgedichtet sind. Derartige Kühlräume sind zwei vor-

gesehen, in denen die Wagen nacheinander je 24 Std. verbleiben. An

der einen Seitenwand des Ofens sind nahe zum oberen Rande guß-

eiserne Abzugsröhren, gewöhnlich zwei , von 75 cm Durchmesser an-

gebracht, die zu den Kondensapparaten führen , aufrechten Röhren-

kondensatoren, die von einem Wassermantel umgeben sind. Die nicht-

kondensierbaren Gase werden mit Hilfe eines Gänsehalsfangbassins

abgeleitet, während die holzessigsäurehaltige Flüssigkeit in einen hölzernen

Behälter abläuft. Die Abgase gelangen durch ein Hauptgasrohr in

den Dampfkesselraum , in den sie mittels eines kleinen Dampfstrahles

eingeführt werden. Letzterer hat gleichzeitig die sehr wichtige Auf-

gabe zu erfüllen , einen Rückdruck auf die Öfen zu verhindern. En

selbsttätiges Ventil sorgt dafür, daß dieses Absaugen nicht zu stark

wird und die leichteren flüchtigen Erzeugnisse nicht in das Gasrohr

mit übergehen.

Nachdem die mit Holz beladenen Wagen in die Ofen gefahren

und die Türen dicht verschlossen sind, wird mit der Feuerung be-

gonnen. In ungefähr einer Stunde setzt die Wasserdestillation , und

artigem Geruch und enthält bei Verwendung von gut getrocknetem

Dissoziation ein, das Destillat ist von sehr heller Farbe und tannin-

Holz in der 1. Stunde ungefähr 22 % Säure. Allmählich steigt der

Säuregehalt, bis er in der 15. Stunde 12-14 % ausmacht. Nach einigen

Stunden Arbeit beginnt auch eine kleine Menge hellen Teers aufzutreten,

der schließlich den größeren Bestandteil des Destillats ausmacht, während

der Säuregehalt des wässerigen Bestandteiles immer mehr abnimmt.

Aus 1 Cord von mindestens 1 Jahr lang getrocknetem Holz beträgt die

durchschnittliche Ausbeute von roher Holzessigsäure 215-220 Gall .

(von 3,785 1 ) mit einem Säuretiter von 8-812 % und 4-412% Alkohol,

neben 22-25 Gall. Teer und ungefähr 52 Bushels (von 20 Pfd. ) Holz-

kohle. Aus grünem Holz erhält man 275-325 Gall. verdünntes

Destillat. Zu Anfang der Arbeit bestehen die nichtkondensierbaren

Gase zum großen Teil in Luft und Kohlensäure und haben daher in

den ersten Stunden keinen Heizwert. Der Kohlendioxydgehalt nimmt

aber rasch ab, von der Mitte bis zum Ende der Arbeit hat das Gas

einen großen Heizwert, die Gesamtmenge von 1 Cord Holz beträgt

11000-12000 Kubikfuß (311,5—340 cbm). Die Ausbeuten von den

verschiedenen Erzeugnissen hängen indessen wesentlich von der Arbeits-

temperatur ab. Rasche Erhitzung, ohne dabei eine zu hohe Temperatur

zu erreichen, führt zu einer wesentlichen Erhöhung des Säuregehaltes

hitzung während länger als 24 Std. ein entgegengesetztes Ergebnis.

auf Kosten des Alkohols, dagegen liefert langsame, gleichmäßige Er-

Um beim Öffnen der Ofen nach beendigter Arbeit einer Explosion der

darin verbliebenen brennbaren Gase vorzubeugen, führt man vorher

kurze Zeit hindurch von vorne direkten Dampf ein.

Die rohe Holzessigsäure (»raw liquor ) wird zunächst in eine

Reihe hölzerner Arbeitsbottiche gepumpt, die durch Messingrohre der-

artig miteinander verbunden sind, daß das Abzugsrohr in dem folgenden

Bottich immer etwas tiefer angebracht ist als in dem vorhergehenden.

In dem letzten Bottich befindet es sich nur etwa 45 cm über dem

Boden. Die auf diese Weise von Teer befreite Flüssigkeit strömt so-

dann gewöhnlich in fortlaufender Weise in die Kupferblasen, in denen.

die leichteren flüchtigen Bestandteile von den in der Flüssigkeit in

Lösung verbliebenen Teeren und Ölen abdestilliert werden. Die aus

kaltgewalztem Kupfer hergestellten Blasen haben einen Durchmesser von

2,1-3 m bei entsprechender Höhe und sind mit einer kupfernen Dampf-

schlange versehen, die in einer Blase von 2000 Gall. eine Heizfläche

von 300-400 Quadratfuß (= 27,87-37,16 qm) besitzt. Auch em-

pfiehlt es sich, die Blasen unten mit einer Brause für direkten Dampf

zu versehen. Allmählich füllt sich die Blase mit Teer an, so daß alle

4 Tage nach Schließung des Beschickungsventils die Dampfbrause ge-

öffnet wird, wobei man erhebliche Mengen von Säure und leichten
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Ölen erhält. Dieses Destillat wird in besondere Bottiche geleitet, in

denen das leichte Ol oben abgezogen wird, während die Säure in den

hölzernen Mischbottich (»mixing tub«) gepumpt wird , der bereits mit

dem Destillat aus den Ofen beschickt worden ist. Der Teer in den

Absitzbottichen wird in der Regel in einer besonderen , bisweilen

hölzernen Retorte in gleicher Weise destilliert. Hierdurch wird ver-

hütet, daß die Ole mit dem Hauptdestillat in Berührung kommen und

sich teilweise darin auflösen.

Der Mischbottich hat gewöhnlich einen Durchmesser von 3,6

bis 4,2 m bei 1,2 m Höhe und ist mit einem sehr schweren hölzernen

Rührarm ausgerüstet, der mit einem langsamen Getriebe verbunden

ist. Der Zusatz von gelöschtem Kalk erfolgt in langsamer Weise.

Sobald Neutralisation erzielt ist, nimmt die Flüssigkeit eine aus-

gesprochene Weinfarbe an. Für die Gewinnung größter Ausbeuten

empfiehlt es sich jedoch, wahrscheinlich wegen der Anwesenheit von

Essigsäureestern, mit der Kalkzugabe fortzufahren, bis die Farbe gelblich

geworden ist und sich an der Oberfläche Blasen bilden, die langsam

verschwinden. Setzt man dann noch auch nur eine sehr geringe Menge

Kalk zu, so bleibt das Acetat bei der Verdampfung an den Pfannen

hängen und die Krystallisation verläuft nicht befriedigend. Auch Unter-

neutralisation führt zu einem minderwertigen Krystallisationsprodukt.

Aus dem Mischbottich gelangt die neutralisierte Flüssigkeit in eine

Eisenretorte (>> lime lee- Retorte), um, wie zumeist üblich, gewöhnlicher

oder, wie in einigen neuzeitlichen Fabriken, fraktionierter Destillation

unterworfen zu werden. Der rohe Alkohol beginnt bei ungefähr 20%

Tralle überzugehen, die Stärke steigt aber rasch auf 35 %, bisweilen

auf 40 %, sinkt allmählich auf 15-20%, hält sich einige Zeit darauf

und fällt dann rasch weiter auf 5-6%, um sich auf diesem Punkt

wieder lange zu halten. Ist aller Alkohol übergegangen, so wird die

rückständige Acetatlösung durch . direkten Dampf in eine eiserne Absitz-

pfanne über den Öfen gedrückt, in welcher der überschüssige Kalk

und unlösliche Verunreinigungen binnen einiger Stunden sich ausscheiden,

worauf die Flüssigkeit in flache Dampfpfannen von 4,8 m Länge, 2,4 m

Breite und 0,45 m Höhe abgezogen wird, die mit einem Dampfmantel-

boden versehen sind. Hier wird sie rasch gekocht, bis an der Ober-

fläche an den Rändern Krystalle erscheinen. Der Dampf wird dann

so abgestellt, daß die sich rasch bildende Krystallschicht nicht zerbricht

und auf den Boden sinkt, wo sie eine harte Kruste bilden würde. Bei

dieser sogenannten »seeding< -Arbeit ist viel Sorgfalt anzuwenden , da

sich sonst eine große Menge dieser außerordentlich harten Masse bildet,

die nicht marktfähig ist. Ist die ganze Flüssigkeit in einen sehr dicken,

breiartigen Zustand übergeführt, so wird die Masse auf eine mit

Ziegeln belegte Tenne über die Öfen geschaufelt, um unter beständigem

Wenden getrocknet und sodann als marktfertiger essigsaurer Kalk ge-

sackt zu werden. Der » schwache« Alkohol aus der »lime lee « - Retorte,

der 9-12 % Aceton und Alkohol enthält, wird in einer eisernen, mit

5 oder 6 BURCEY-Pfannen oder einer Kolonne ausgestatteten Retorte

destilliert , wobei aller Alkohol, der mit über 60% übergeht, in den

Lagerbottich eingeleitet wird , während die schwächeren Fraktionen

zwecks erneuter Destillation zurückgehen. Der fertige rohe Alkohol,

der das Endprodukt der Destillerie bildet, enthält ungefähr 16 % Aceton

und wird auf der Basis von 82 % verkauft. Der rückständige Teer in

der Kupferretorte wie auch der in der Teerretorte enthaltene wird in

einen Sumpf geleitet, um von dort aus in den Kesselfeuerraum gebraust

zu werden. Teer und Gas liefern 35-40 % des für alle Arbeiten er-

forderlichen Heizstoffes.

Durchschnittlich werden die Kosten in den östlichen Staaten für

1 Cord auf 8,85 Doll. berechnet, wobei das Holz zum Höchstpreise

von 5 Doll. , das Heizmaterial (Kohle) zu 1,15 Doll ., die Arbeitslöhne

zu 1,25 Doll ., Kalk (0,96 Bush. zu 19 Cts.) zu 18 Cts., Säcke für das

Acetat zu 14 Cts. , Fracht für letzteres ( 16 Cts. für 100 Pfd.) zu 35 Cts.

und für Alkohol zu 10 Cts., Verkaufsprovision für Acetat zu 11 Cts. ,

Versicherung zu 6,8 Cts. , Taxen zu 11,2 Cts. und allgemeine Ausgaben

zu 57 Cts. angesetzt sind. Die Einnahmen stellen sich, unter Benutzung

der im Dezember 1914 herrschenden Verkaufspreise, auf insgesamt

9,91 Doll., wovon auf Alkohol ( 11 Gall. zu 25 Cts.) 2,75 Doll , essig-

sauren Kalk (216 Pfd. zu 1,75 Doll . für 100 Pfd.) 3,78 Doll. und Holz-

kohle (52 Bush. zu 614 Cts .) 3,38 Doll. entfallen. Der Reingewinn be-

läuft sich hiernach auf 1,06 Doll. für 1 Cord. Zweifellos erzielen zahl-

reiche Fabriken erheblich höhere Reingewinne, teils infolge geringerer

Ausgaben für Holz und Heizstoff, teils infolge besonders zweckmäßiger

Fabrikanlagen. Außerdem ist auch der in Rechnung gestellte Verkaufs-

preis von essigsaurem Kalk, 1,75 Doll . für 100 Pfd., infolge der durch

den Krieg verursachten matten Nachfrage sehr niedrig; während der

letzten 10 Jahre hat er durchschnittlich 2 Doll. betragen . Die Anlagekosten

der Fabrik werden auf 2000 Doll. für die Arbeitseinheit von 1 Cord Holz

am Tage berechnet, wovon auf Kessel, Ofen, Wagen, Kühler, Pumpen

usw. 650 Doll ., Kupferapparate, wie Retorten, Kondensatoren, Rohre

Um an

In den letzten Jahren sind von mehreren großen Fabriken Ver-

suche im großen Maßstabe und mit sehr bedeutenden Geldopfern aus-

geführt worden, die Unkosten mit Hilfe neuer Arbeitsweisen herabzu-

bringen, sie sind indessen fehlgeschlagen. 1903 hat eine bekannte Holz-

gesellschaft in Cincinnati den Versuch gemacht, Hartholzsägemehl für

die Alkoholerzeugung zu verwerten, doch mußte der Versuch wegen

der Undurchlässigkeit des Sägemehls für die Wärme aufgegeben werden,

nachdem 200000 Doll. dafür ausgegeben worden waren.

Heizstoff zu sparen, sind in den letzten Jahren Doppel- und Tripelver-

dampfer benutzt worden, anscheinend mit teilweisem Erfolg. Eine Fabrik

in Michigan benutzt für die Trocknung des essigsauren Kalks einen

Trommel- und Riemenapparat, der sich bewährt. Die Verwendung des

Vakuums für diesen Zweck ist nicht tunlich, da das dabei erzielte Pro-

drukt in Pulverform und nicht, wie der Markt verlangt, in Krystallform

erhalten wird.

Die Raffination des Methylalkohols bestand früher in einfacher

fraktionierter Destillation und lieferte einen gelben, häßlich riechenden

Handelsartikel. Später behandelte man den rohen Alkohol vor der

Destillation mit Chlorkalk und Schwefelsäure, wodurch das Produkt

erheblich verbessert wurde. Nach Einführung besserer Kolonnen hat

sich indessen herausgestellt, daß für die Erzielung eines guten Er-

zeugnisses Behandlung mit Natriumhydroxyd und Destillation ausreichen.

Das Aceton, das früher einen störenden Bestandteil bildete und mit

den ersten Fraktionen übergeht, bildet gegenwärtig unter dem Namen

Acetonalkohol einen besonderen wertvollen Handelsartikel, der als Ent-

fernungsmittel für Firnis als Lösungsmittel in den Kautschuk- und

anderen Industrien sowie als Träger für Acetylengas in Beleuchtungs-

anlagen Verwendung findet. Die Raffination lag früher ausschließlich

in den Händen einer Raffinerie in Buffalo, N. Y., die auch die Raffinerie

in Detroit angekauft hatte. Durch die Errichtung einer neuen Raffinerie

in Olean, New York, wie den Zusammenschluß von Rohalkoholprodu-

zenten in Orten, die zusammen 1000 Cords Holz am Tage verarbeiteten,

zu einer Raffinationsgesellschaft, ist das Monopol der BUFFALOER

RAFFINERIE beseitigt worden. Die Raffinerie der Rohalkoholproduzenten

ist zwar unvollendet geblieben. Sie erhalten aber für ihr Produkt von

82 % ungefähr 25 Cts. für 1 Gall.

--

Gegenwärtig gibt es in den Vereinigten Staaten insgesamt 90 Destil-

lationsanlagen, die eine Gesamtverarbeitungsfähigkeit von 4802 Cords

Holz am Tage besitzen, wovon 2909 Cords auf 53 Ofenanlagen, 593

Cords auf 31 Retortenanlagen und 1300 Cords auf 6 » kiln «< - Anlagen

entfallen. Die Gesamterzeugung von essigsaurem Kalk betrug vor dem

Kriege monatlich ungefähr 7000 t, wovon 50-60% ausgeführt wurden.

Auch Deutschland bildet einen sehr bedeutenden Abnehmer dafür.

Der weitaus größte Teil des in den Vereinigten Staaten selbst ver-

brauchten Acetats dient zur Herstellung von Essigsäure. Im letzten

Jahrzehnt hat man daher einen erfolgreichen Anfang damit gemacht,

die Essigsäurefabriken mit der Destillation zu verbinden. Man hat in

diesen Betrieben bei fortlaufender Arbeit 92-96% der theoretisch mög

lichen Ausbeute von roher Essigsäure erzielt, sowie eine stetige Tages-

erzeugung von 4000 Pfd., entsprechend 91 % der theoretisch möglichen

Ausbeute, raffinierte Essigsäure feinster Beschaffenheit. Die Haupt-

verbraucher dafür bilden die Fabrikanten von Bleiweiß und Malerfarben,

sowie die Textil- und Lederindustrien. Die Verwendung von Essigsäure

für die Essigfabrikation ist in den Vereinigten Staaten untersagt. — Auf

je 100 Pfd. Acetat kommen 20-22 Pfd. Aceton. Da seine Gewin-

nung nur geringe Kosten verursacht, so empfiehlt es sich außer-

ordentlich, sie auch in der Destillationsanlage auszuführen. In den

Vereinigten Staaten ist es außer in der Sprengstoffindustrie nament-

lich zur Erzeugung von Chloroform nach den vielumstrittenen,

schließlich für gültig erklärten RUMPschen Patenten benutzt worden.

Vor einigen Jahren hat eine große Fabrik in Michigan indessen

damit begonnen, Chloroform in technischer Weise aus Tetrachlor-

kohlenstoff herzustellen , was dem Verbrauch des Acetons für diesen

Zweck Abbruch getan hat. Zurzeit bestehen 4 Acetonfabriken in den

Vereinigten Staaten, die infolge des Krieges natürlich viel zu tun haben.

Ende November 1914 ist in Pennsylvanien mit dem Bau einer fünften

Fabrik begonnen worden. Für die Ausfuhr kam früher hauptsächlich

England in Betracht, neuerdings bildet Italien einen bedeutenden Ab-

nehmer. Die Produktion von Methylalkohol wird auf 10-11 Mill.

Gall. im Jahre beziffert. Den Hauptverbraucher bildet die Farben-

industrie. Etwa 1/6 der Produktionsmenge wird ausgeführt. - Während

noch vor 10 Jahren der weitaus größte Teil der Holzkohle in der

Stahlindustrie Verwendung fand , geht dieses Absatzfeld mit der Ver-

besserung der Methoden für die Stahlfabrikation mehr und mehr ver-

loren. Auch in anderen Industriezweigen , wie bei der Herstellung

von Messerschmiedewaren und Waggonrädern, ist die Ho'zkohle durch

Koks ersetzt worden. Der Ausfall wird jedoch einigermaßen durch

die Zunahme des Hausverbrauches ausgeglichen. (Journ. Ind. Eng.

-

usw. 450 Doll. und Ziegelwerk für Öfen, Kessel usw. 190 Doll. entfallen . Chem. 1915, Bd. 7, S. 47-55.) py
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Reinigung von Paraffin. Allgemeine Gesellschaft für Che-

mische Industrie m. b. H., Berlin. Die nach D. R. P. 276994¹)

erhaltenen festen Paraffinkohlenwasserstoffe kann man in der Weise

reinigen , daß man die feste Masse bei einer solchen Temperatur mit

flüssiger schwefliger Säure behandelt, bei welcher das Paraffin ge-

schmolzen ist. Man vermischt entweder die geschmolzene Paraffinmasse

mit der flüssigen schwefligen Säure, oder man verrührt die Paraffin-

masse mit der flüssigen schwefligen Säure und erwärmt dann bis zum

Schmelzen des Paraffins. In beiden Fällen erfolgt nach der Behandlung

Schichtentrennung. Das erhaltene flüssige Paraffin erstarrt beim Er-

kalten zu einer krystallinischen, von Nebenprodukten freien Masse. Man

kann dieses Reinigungsverfahren auch auf die festen Paraffinmassen

anwenden, welche man nach dem bisher üblichen Verfahren als Preß-

gut erhalten hat. Es lassen sich dabei durch die flüssige schweflige

Säure alle die Nebenprodukte entfernen , die man bisher durch das

Schwitzverfahren oder durch das häufige Waschen in flüssigen Kohlen-

wasserstoffen entfernte. Das gewonnene Paraffin weist einen Schmelz-

punkt von 52-55 ° C. auf. (D. R. P. 289879 vom 4. Februar 1914.) i

Über Neuerungen auf dem Gebiete der Mineralölanalyse und

Mineralölindustrie im Jahre 1914. (Chem. Rev. 1915, Bd. 22, S. 61.) cs

Chemische Technologie des Erdöls und der ihm nahestehenden

Naturerzeugnisse. R. Kißling. Lex.-8°. 805 S. 30 M. F. Vieweg

& Sohn, Braunschweig.

a

Ölgewinnung aus bituminösem Schiefer, Ton u. dgl. Martin

Ziegler, Berlin-Friedenau. — Das Verfahren beruht auf der Beobachtung,

daß man durch Behandlung der bituminösen Schiefer u. dgl. mit ge-

spanntem Wasserdampf die Paraffinteerbildung vermeiden und statt der

zähen Schwerteerprodukte ölflüssige Produkte erhalten kann. Es be-

steht im wesentlichen darin , daß man dem erhitzten , sinkenden , ent-

sprechend vorbereiteten Gut der beabsichtigten Destillationsgrenze

entsprechend überhitzten Wasserdampf in Abschnitten derart zuführt,

daß die Überhitzung des Wasserdampfes von Stufe zu Stufe bis zur

Erschöpfung des Gutes

steigt. Die die einzelnen

Abschnitte umgebende

Ofenhitze muß den ent-

sprechendenWasserdampf-

temperaturen angepaẞt

sein. Hierdurch soll dem

Gut alles Ol, Schwefel und

Ammoniak entzogen und

außer dem Ol alles ver-

brennungsfähige Gut als

Schweelgas gewonnen

werden. Die Abbildung

zeigt einen zur Ausführung

des Verfahrens geeigneten

Apparat. Dem durch Trich-

ter a in den Schacht ein-

geführten Gut, welches auf

der geneigten Ebene m

abwärts gleitet, wird am

Fuß des Raumes b Was-

"

serdampf von geringer

Uperhitzung bei d zuge-

führt, während die Destil-

lationsprodukte durch den

Stutzen c abgeführt wer-

den, um bei Bedarf durch

Vorlagen noch weiter fraktioniert zu werden. Das sodann in dem Raum e

auf der schrägen Wand g abwärts gleitende Gut von höherer Tempe-

ratur erhält bei h höher gespannten Wasserdampf zugeführt, während

die Destillationsprodukte durch das Rohr ƒ abgeführt werden. Ist die

Oldestillation nunmehr erschöpft, so wird in der Richtung i ein noch

höher gespannter Wasserdampf eingeblasen , durch welchen der ge-

samte Rest an Stickstoff als Ammoniak abgeführt wird, während auf

dem Treppenrost die Verbrennung der in den Schiefern o . dgl. ent-

haltenen Kohle bis zur Erschöpfung durchgeführt wird. Der verbleibende

Rest stellt eine pulverige Masse dar , welche über k abgeführt wird

und geeignetes Material für Zement bilden soll . (D. R. P. 289249

vom 27. Oktober 1914.) i

Pyrophores Feuerzeug. Arnold M. Brée , Berlin. Das Feuer-

zeug des Hauptpatentes 288831 ist hier dahin abgeändert, daß die am

*) Vergl. Chem-Ztg. Repert. 1916, S. 3. ¹) Ebenda 1914, S. 489.

-

einen Ende als Reibfeile ausgebildete Feder am andern Ende eine

bogenförmige Verlängerung trägt, welche sich beim Schließen des

Gehäusedeckels gegen den übrigen Gehäuseteil stützt und dadurch

nach Lösung der Deckelsperrung selbsttätig das Öffnen des Gehäuse-

deckels bewirkt. (D. R. P. 289 167 v. 23. Mai 1914, Zus. zu Pat. 288831.) i

Wasserdichte Streichhölzer, Frederick van Dyke Cruser,

Barberton, und Diamond Match Co. , Chicago. - Die Zündhölzer

mit der Zündmasse, die gelatinierende Mittel, wie Leim, enthält, werden

der Wirkung von Formaldehyd als Gas oder Flüssigkeit 5% Form-

aldehyd 40%ig, vergällter Alkohol 45 % und Wasser 50% oder

als Dampfnebel ausgesetzt. Der entstehende wasserunlösliche Überzug

verhindert das Zusammenkleben der Streichhölzer in der Schachtel,

ohne die Reibungsempfindlichkeit zu vermindern. Die Streichhölzer

werden auf einer Kette mit ihren Köpfen unmittelbar über die Flüssig-

keit geführt oder Nebelapparaten in einer besonderen , gut ventilierten

Kammer ausgesetzt. (V. St. Amer. Pat. 1127410 vom 9. Februar 1915,

angem. 17. Februar 1914.) LL

―

--

Ein Zündschnur-Zündpulver. Simeon Lilley sen . , Deepwater.

Das Verfahren ist eine Verbesserung des V. St. Amer. Pat. 963161 .

und besteht in der Verwendung mehrerer Bestandteile, die als Pulver

oder gekörnte Masse verhältnismäßig explosionssicher sind, leicht in

die Zündschnurseele gebracht und dort durch Schwefelsäure oder

Sprengkapsel detoniert werden können. Das Pulver setzt sich z. B.

zusammen aus 45 % Kaliumchlorat, 50 % Zucker, 2 % Schwefel und 3 %

Kobalt. Letzteres setzt die Explosionstemperatur herab und verhindert

dadurch die Entzündung der Grubengase. (V. St. Amer. Pat. 1128158

vom 9. Februar 1915, angem. 10. Dezember 1913.)
Il

---

Herstellung von Füllungen für Zünder, Zündkapseln u. dergl.

Sprengstoff Akt. -Ges. Carbonit, Hamburg. In den gebräuch-

lichen Knallquecksilberkapseln wird vielfach ein Teil des Knallqueck-

silbers durch aromatische Nitrokörper, insbesondere Trinitrotoluol und

Tetranitromethylanilin ersetzt. Nach vorliegender Erfindung ersetzt man

die erwähnten aromatischen Nitrokörper durch das nach D. R. P. 286543¹)

zum Füllen von Geschossen, Minen und Torpedos benutzte Hexa-

nitrodiphenylsulfid. Statt der früheren Sprengkapsel , die 2 g Knall-

quecksilber enthielt, verwendet man beispielsweise 0,85 g Hexanitro-

diphenylsulfid und 0,4 g Knallquecksilber. Gegenüber Tetranitromethyl-

anilin soll der neue Sprengstoff größere Sicherheit gegen Schlag und

Stoß und größere chemische Beständigkeit aufweisen. (D. R. P. 289 374

vom 17. Juli 1913, Zus. zu Pat. 286 543.)
i

Initialzündungen und Sprengstoffe. Dr. C. Claessen, Berlin. —

Das nach dem Hauptpatent 2886552) für Initialzündungen und Spreng-

stoffe verwendete Tetranitroanisol 1 : 2 : 3 : 5 : 6 wird nach dieser Er-

findung durch die isomere Verbindung OCH3 : NO2 : NO2 : NO2 : NO2

1 : 2 : 3 : 4 : 6 ersetzt. Diese Verbindung kann ebenfalls durch Nitrieren

des m-Nitroanisols hergestellt werden und soll die gleichen Vorzüge

besitzen wie das 1.2.3.5.6-Derivat. Ein Vorteil gegenüber letzterem

ist aber darin zu sehen, daß sie schon bei 94° C. im Wasserbade

schmilzt und deshalb bequem und gefahrlos in beliebige Formen ge-

bracht werden kann. Auch vermag die neue Verbindung Nitrocellulose

leicht zu gelatinieren, so daß sie in Mischung mit Nitrocellulose und

anderen Nitroverbindungen oder Salpetersäureestern zur Herstellung

von gelatinierten Spreng- oder Schießmitteln geeignet ist. Das 1.2.3.4.6-

Tetranitroanisol krystallisiert in Körnern oder Tafeln von 1,64 Dichte

und 94° C. Schmelzp., ist schwer löslich in kaltem Chloroform, leicht

in heißem, sehr schwer löslich in Alkohol und Äther, fast unlöslich

in kaltem Wasser. Bei längerem Kochen mit Wasser bildet sich Tri-

nitroresorcinmonomethyläther. (D. R. P. 289 446 vom 31. März 1914,

Zus. zu Pat. 288655.) i

- Wasser-
Ein neuer Sprengstoff. James F. O'Brien , Chicago.

dichte, plastische, patronierbare und stabile Sprengstoffe von stark ver-

änderlicher Sprengkraft werden erhalten durch einfaches Mischen von

Ammoniumperchlorat 20-56 %, ohne und mit Natriumnitrat bis zu

56 %, geröstetem Sägemehl 14-23 %, feinem Kohlepulver 1-5,5 %

mit flüssigem Dinitrotoluol 10-15 %. Diese Sprengstoffe wirken, durch

Flamme entzündet, ähnlich wie Schwarzpulver, mit Sprengkapsel deto-

niert, wie Gelatinedynamit verschiedener Grade. Das entstehende

Natriumchlorid setzt die Explosionstemperatur herab , flüssiges Dinitro-

toluol und Kohlenstoff beschleunigen die Reaktionswirkung. Das Auf-

treten von Salzsäuregas oder Kohlenstoffmonoxyd schließt die Ver-

wendbarkeit einiger Glieder dieser Sprengstoffe unter Tag aus . (V. St.

Amer. Pat. 1132873 vom 23. März 1915, angem. 14. Oktober 1913.) ll

1) Chem.-Ztg. Repert. 1915, S. 349.

1) Ebenda 1915, S. 497.



80 1916. Nr. 24/26
Chemisch-Technisches Repertorium.

21. Zucker. Stärke. Dextrin.*)

Grenzen der Genauigkeit von Zuckeranalysen. C. A. Browne.

Der ausführliche Aufsatz (25 S.) bespricht in sehr eingehender

Weise die Fehlerquellen bei der Analyse der Rohzucker, ihre Ursachen,

und die Wege, sie zu vermeiden, und bringt eine große Menge Zahlen-

angaben und Tabellen , die sich im Auszuge nicht wiedergeben lassen.

(Ztschr. Zuckerind. 1916, Bd. 66, S. 73.)

Mit Recht hebt Verf. hervor, wie wichtig es ist, jeden der möglichen

kleinen Fehler zu beseitigen oder tunlichst zu vermindern ! Betrug doch z. B. die

Wertdifferenz der in New York binnen 6 Monaten geprüften Rohzucker, je nachdem

bei 20° oder 24 ° C. polarisiert wurde, nicht weniger als 114000 Doll.! 2

"
Bestimmung des Invertins in den Teilen der Rübe. Colin. —

Im ersten Jahre enthalten die Blätter in den Rändern viel, in den

Stielen wenig Invertin, die Wurzeln aber (einschließlich des Wurzel-

halses) gar keines; im zweiten Jahre ist Wurzel und Wurzelhals so gut

wie frei von Invertin, während der Gehalt vom Hals aufwärts bis zur In-

florescenz stark zunimmt. (Bull. Ass. Chim. 1915, Bd. 33, S. 56.)

Lindet sieht hierin eine Bestätigung Girards und seiner eigenen Theorie,

der gemäß die Saccharose in den Blatträndern entsteht, und daselbst, den Be-

dürfnissen der Pflanze gemäß, invertiert wird, wobei die Fructose Cellulose er-

gibt, die Glucose veratmet wird, und die restliche Sacchorose durch den Stiel in

die Wurzeln wandert, wo sie sich anhäuft (ebenda, S. 4).
2

--
Zuckerbestimmung mit Invertin. Saillard. Verf. hat dieses

schon früher von ihm empfohlene Verfahren auf Rübensäfte und

Melassen angewandt, und hält es für sehr genau und zuverlässig, ja

bei der Analyse erfrorener oder durch Frost beschädigter Ruben sogar

für allein anwendbar. (Journ. fabr. sucre 1916, Bd. 57, S. 2.) 2

Zuckerbestimmung mit Invertin. Gillet. — Verf. bespricht das

Verfahren OGILVIES, dessen Vorschriften genauestens einzuhalten sind,

da andernfalls Irrtümer entstehen können und nachweislich entstanden

sind (infolge beginnender Gärung), zeigt , daß die Methode gute und

zuverlässige Ergebnisse liefert (bei Melassen 0,6-1 % höhere als die

HERZFELDSche) , und hält daher seine früheren Erfahrungen durchaus

aufrecht. (Bull. Ass. Chim. 1915, Bd. 33, S. 21 u. 23.)

Daß die höchsten Ergebnisse stets auch die richtigsten sind, ist nicht ohne

weiteres ausgemacht und wäre erst noch zu beweisen, z . B. durch Versuche mit

synthetisch bereiteten Gemischen. 2

Zuckerbestimmung mit Invertin. H. Pellet. Das Verfahren

OGILVIES erfordert 4-5 Stunden Zeit , daher bemühte sich Verf. , die

Dauer, unbeschadet der Genauigkeit , zu verkürzen . Bringt man zu

Hefe, von der 3 g bei 55 ° C. in 30 Minuten 10 g Rohrzucker in-

vertieren können, Natriumsalicylat (0,2 g auf 3 g Hefe), so verflüssigt

sie sich fast sofort zu einem dauernd haltbaren Sirup, und ergibt, mit

etwas Wasser verdünnt (auf 30 g 100 ccm Wasser), eine sehr kräftige,

gleichfalls dauernd haltbare »>Invertin - Milch«. Man setzt 10 ccm von

dieser zu 50 ccm der neutralen und bleifreien Zuckerlösung, erwärmt

im Wasserbade 30 Minuten auf 55 ° C., ergänzt nach dem Abkühlen

zu 100 ccm, entfärbt mit 1 g bester Kohle (nur bei Melassen nötig),

filtriert unter Zusatz von etwas Kieselgur und polarisiert im 200-

oder 400 -mm-Rohre ; zur Berechnung dient die Konstante 141,8 und

141,9-0,5 t. (Bull. Ass. Chim. 1915, Bd. 33 , S. 12 u. 29.)

Verf. glaubt die Zeitdauer noch weiter herabsetzen zu können, und erwähnt,

daß die Ergebnisse die nämlichen sind wie mit seiner Methode (bei Anwendung

von Schwefligsäure im Überschuß) ; ferner erörtert er noch die einschlägigen Ver-

suche früherer Forscher gegenüber seinen Resultaten (ebenda, S. 30 u. 33). 2

-

Einfluß von Blei - Zucker und -Essig bei der Rübendigestion

H. Pellet. Verf. hat hierüber weitere ausführliche Versuche an

gestellt, die seine eigenen früheren, sowie die LE DOCTES , in jeder

Richtung völlig bestätigen. (Bull. Ass. Chim. 1915, Bd. 33, S. 11 u. 34.) 2

Über die Inversions-Konstante. H. Pellet. Je nach den Um-Je nach den Um

ständen, und namentlich je nach der Konzentration, wird die Konstante

ziemlich wechselnd befunden, auch wenn man, was durchaus nötig ist,

mit der größten Vorsicht verfährt, die nicht alle Forscher stets an-

gewandt haben. Es ist vermutlich am besten, keine feste Konstante an-

zuwenden , sondern die für gegebene Fälle richtige allemal unter den

nämlichen Umständen zu bestimmen. (Bull. Ass. Chim. 1915, Bd . 33, S.38 .)

Die Veränderlichkeit der Konstante mit der Konzentration usw. ist längst

bekannt und genau festgelegt ; da Verf. jedoch seine Vorschläge erst noch näher

beschreiben und begründen will, bleibt weiteres vorerst abzuwarten. 2

Verhalten des Invertin - Sirups und der Invertin -Milch beim

Aufbewahren. H. Pellet. In dem mit Natriumsalicylat berciteten

>Sirup entstehen allmählich rechts- , in der mit Wasser verdünnten

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 32.

>Milch linksdrehende, nicht reduzierende Stoffe, deren Gegenwart ent-

sprechend zu berücksichtigen ist. (Bull. Ass. Chim. 1915, Bd. 33, S. 39.)

Vermutlich handelt es sich um Aminosäuren, Amine u. dgl.

――

1

Bestimmung der Raffinose mittels verschiedener Hefen. H.

Pellet. In derselben Weise wie HUDSON und HARDING (1914) hat

auch Verf. derartige Analysen ausgeführt, und das nämliche günstige

Resultat erhalten . (Bull. Ass . Chim. 1915, Bd. 33, S. 41.) 2

Bestimmung der organischen Nichtzucker-Stoffe im Scheide-

schlamm. Stanek. - Verf. beschreibt eine wesentliche Verbesserung

seines früher empfohlenen Verfahrens, die auf Verbrennung der ge-

samten organischen Stoffe mittels Chromsäure und Schwefelsäure be-

ruht; sie ergibt zwar (nach Abzug für den vorhandenen Zucker) nur

den Kohlenstoff, der dem organischen Nichtzucker angehört, liefert aber

schon hierdurch ausreichenden Anhalt z. B. zur Beurteilung verschiedener

Methoden der Saftreinigung. Die Ausführung ist leicht und sicher.

(Böhm. Ztschr. Zuckerind. 1916, Bd. 40, S. 201.) 2

Mechanische Rübenentladung. Rassmus. (D. Zuckerind. 1916,

Bd. 41 , S. 90.) 2

Rübenentladung. -Beschreibung verschiedener ausgeführter An-

lagen zum Heranholen und Kippen der Wagen. (Zentralbl. Zuckerind .

1916, Bd. 24, S. 356.) 2

Verbessertes Waschverfahren für Filterkies. N. (D. Zuckerind .

1916, Bd. 41 , S. 91.)
2

―

Kraftverbrauch der Zentrifugen bei direktem Motorantrieb.

Fel. Langen. Verf. hält seine Meinung gegenüber jener DELVENNES

aufrecht, und kann es den Zuckerfabriken keinesfalls empfehlen, wegen

gewisser , und vielleicht nicht endgültiger Vorteile beim Zentrifugen-

betriebe, allgemein wieder zum Gleichstrome zurückzukehren. (Centralbl.

Zuckerind. 1916, Bd. 24, S. 333.) 2

-
Fraktionierte Saturation. Karlik. Verf. stellt fest, daß (ent-

gegen KETTNER) die Menge der Melasse, wenigstens in seiner Fabrik,

infolge des geringen Kalkzusatzes keinesfalls gestiegen , sondern eher

gefallen ist. (Böhm. Ztschr. Zuckerind. 1916, Bd. 40, S. 212.)

----

2

Abschleudern des Schlammes aus den geschiedenen Säften.

H. Claassen. Versuche mit den bisher zur Verfügung stehenden

Vorrichtungen verschiedener Art haben kein brauchbares Ergebnis ge-

liefert. (Centralbl. Zuckerind. 1916, Bd. 24, S. 338.) 2

Verarbeitung von Melasse auf Futtereiweiß. H. Claassen.

In Ansehung der völligen Ungewißheit betreff des DELBRÜCKSchen

Verfahrens hat die Zuckerindustrie allen Grund, die weiteren Maßnahmen

sorgsam zu verfolgen, und ihre Interessen rechtzeitig zu wahren.

(Centralbl . Zuckerind. 1916, Bd. 24, S. 356.)

Sofern es nicht noch gelingt, den Rübenanbau erheblich zu erweitern, dürfte

die für den Großbetrieb des Delbrückschen Verfahrens erforderliche Melasse

gar nicht zu beschaffen sein !
λ

-
Schwefeln der Zuckersäfte. Descamps. Verf. hat aus Schwefel,

durch Verbrennen unter besonderen Umständen, ein nur SO2 und N

enthaltendes Gas dargestellt, und empfiehlt seinen Ofen, der sich schon

in zehn französischen Fabriken und Raffinerien trefflich bewährte, auf

das Beste, umsomehr als er die flüssige Schwefligsäure, ein Produkt

deutscher Herkunft« , entbehrlich macht. (Journ. fabr. sucre 1916,

Bd. 57, S. 2.)

-

2

Mahlen des Zuckerrohres nach Scarby. B. In Hawaii hat

98 % des Saftes aus dem Rohre pressen sollen. Bis zu 99% soll man

man bereits Mühlen mit Vorquetscher und 12, 18, ja 20 Walzen, die

aber, mit weit billigeren Anlagekosten , dadurch gelangen , daß hinter

eingebaut wird, der das Rohr dann der 12 -Walzen - Mühle zuführt.

den Quetscher noch ein SCARBYscher Shredder (Zerreißer, Zerkleinerer)

(Centralbl . Zuckerind. 1916, Bd. 24, S. 311.) i

Über geriefte Mühlenwalzen für Zuckerrohr. Dod. (Int. Sug.

Journ. 1916, Bd. 18, S. 36.)

---

2

Zuckerrohr-Wachs in Natal. Clacher. Der Gehalt des dortigen

Rohres an Wachs soll hoch, und die Gewinnung leicht sein. (Ind. Sug.

Journ. 1916, Bd. 18, S. 22. )
A

Bisher hat sich diese nirgendwo als dauernd lohnend erwiesen. "

Öfen zur Bagasse -Verbrennung. Renton. (Int. Sug. Journ.

1916, Bd. 18, S. 14.)

-

Apparat zur Behandlung von Stärke. R. F. Sherman, Pekin,

Illinois. Der Apparat hat den Zweck, Stärke von der sog. Stärke-

flüssigkeit, welche Stärke und Klebstoffe enthält, zu trennen , und die

Stärke in die handelsübliche Form zu bringen. (V. St. Amer. Pat.

1147899 vom 27. Juli 1915, angem. 5. Juli 1913.) ks

Verlag der Chemiker-Zeitung Otto v. Halem in Cöthen (Anhalt). Druck von August Preuß in Cöthen (Anhalt).
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4. Anorganische Chemie. Mineralogie.")

Aktivierung von Chloratlösungen durch Osmium. III . Trennung

von Wasserstoff und Methan, Katalyse von Knallgasgemischen. K. A.

Hofmann und Otto Schneider. Verschiedene Edelmetalle, wie Pt,

Ru, Rh, Pd, Au, Os, Ir, Ag, wurden auf ihre katalytische Wirksamkeit

gegen Wasserstoff, Kohlenoxyd, Methan und Athylen bei Anwesenheit

von Chloratlösungen vergleichend geprüft. Es wurde festgestellt, daß

durch Kombinierung verschiedener Katalysatoren die Einzelwirkungen

unerwartet hoch gesteigert werden können. (Ber. d. chem. Ges. 1915,

Bd. 48, S. 1585-1593.) ks

Aktivierung von Chloraten durch Ameisensäure. K. A. Hofmann

und K. Schumpelt. (Ber. d . chem. Ges. 1915, Bd . 48 , S. 816-822.) ly

Kurzes Lehrbuch der Chemie. F. Krafft. Anorganische Chemie.

6. Aufl. 529 S. Gr. 8°. 12 M. F. Deuticke, Wien.

Beiträge zum Valenzproblem des Schwefels. H. Lecher. (Ber.

d. chem. Ges. 1915, Bd. 48, S. 524-536 .) ly

Über die Darstellung von selensaurem Natrium und von Selen-

säure. Julius Meyer und Karl Heider. Als Ausgangsmaterial

diente stets Selendioxyd, welches aus gefälltem Selen durch Oxydation

mit rauchender Salpetersäure gewonnen worden war und zur Über-

führung in Natriumselenat mit etwas mehr als der berechneten Menge

Natriumsuperoxyd gemischt und im Porzellantiegel vorsichtig erwärmt

wurde. Auf diese Weise gelang es, bis zu 80 % der angewandten Menge

SeO in selensaures Natrium überzuführen. Bei Benutzung von 30%ig.

Perhydrol als Oxydationsmittel wurde eine Ausbeute bis zu 70% H₂SeO

erhalten. Auch die Oxydation von Selendioxyd vermittels anodischer

Elektrolyse wurde versucht, wobei sich ergab , daß einmal gebildete

Selensäure autokatalytisch weiter zu wirken scheint und die Bildung

der Selensäure außerordentlich zu begünstigen vermag. (Ber. d. chem .

Ges. 1915, Bd. 48, S. 1154-1158.) ly

Über den Imidcharakter der Stickstoffwasserstoffsäure. I. Die

Synthese der Azidodithiokohlensäure. Fritz Sommer. Verf. konnte

gemäß dem Schema der Umsetzung zwischen sekundären Aminen mit

Schwefelkohlenstoff, z. B.:

.2 (C₂H₂),NH + CSS: C[N (C,H ) ,JSH , NH(CH )2,

wobei allgemein Aminsalze der Alkylthiocarbamidsäure gebildet werden,

nachweisen , daß auch einfache Salze der Stickstoffwasserstoffsäure , in

geeigneter Weise mit Schwefelkohlenstoff behandelt, sich leicht um-

setzen und nach obiger Analogie gemäß der Formel :

N : NMeCS, S : C(N : N₁₂ ) SMe

Salze der Azidodithiokohlensäure bildeten. (Ber. d. chem. Ges. 1915,

Bd. 48, S. 1833-1841 .) ks

Über zwei analy.isch wichtige Reaktionen der Stickstoff-

wasserstoffsäure. Fritz Sommer und Heinrich Pincas. Verf.

haben festgestellt, daß die Salze des vierwertigen Cers für sich allein

in neutraler und saurer Lösung ein sehr gutes Oxydationsmittel für die

Stickstoffwasserstoffsäure sind. Auf dieser Tatsache haben sie eine gas-

volumetrische Bestimmung des Azoimids ausgearbeitet. Die Umsetzung

von Stickstoffwasserstoffsäure mit salpetriger Säure verläuft nach der

THIELESchen Gleichung: NaH + HNO NN₂O + H₂O quanti-

tativ, es entwickeln sich gleiche Volumina Stickstoff und Stickoxydul .

Diese Reaktion wurde zur gasvolumetrischen Bestimmung der salpetrigen

Säure in einfachen Nitriten mittels bekannter Natriumazidlösung ver-

wertet. (Ber. d . chem. Ges. 1915, Bd. 48, S. 1963-1969.) ks

m

-

Über die Einwirkung von Quecksilber auf Halogenphosphor.

Darstellung von 100 % igem roten Phosphor. Ludwig Wolf.
- Durch

die vorliegende Untersuchung wurde gezeigt, daß in vollkommener

Übereinstimmung mit dem thermodynamischen Prinzip und dem Massen-

wirkungsgesetz die Umsetzung zwischen Quecksilber und Phosphor-

bromid bei mittlerer Temperatur und bei erhöhtem Druck sich im

Sinne der Gleichung 2PBr33Hg 3HgBr₂ + 2P vollzieht,

während bei höherer Temperatur und vermindertem Druck der um-

gekehrte Vorgang bevorzugt wird. Der so dargestellte Phosphor ist

reiner roter Phosphor, dessen Eigenschaften und Verhalten gegenüber

den verschiedensten Substanzen untersucht wurden, woraus geschlossen

werden kann , daß der von SCHENCK erhaltene und beschriebene rote

Phosphor nicht so rein ist wie dieser. Auch bei der Einwirkung von

Quecksilber auf Phosphortrichlorid entstand roter Phosphor, jedoch

wird hierbei nicht Quecksilberchlorid gebildet, sondern die Reaktion

führt nur bis zum Quecksilberchlorür. (Ber. d. chem. Ges. 1915 , Bd. 48 ,

S. 1272-1280.) Ly

Zur Kenntnis der Eisencarbide und ihrer katalytischen Wirkung

auf die Zersetzung des Kohlenoxyds. Siegfried Hilpert und

Theodor Dieckmann. (Ber. d. chem. Ges. 1915, Bd. 48, S. 1281–1286.) ly

Das Erstarrungsbild der Silber-Arsenverbindungen. W. Heike

und A. Leroux. Aus der Arbeit geht hervor, daß irgendeine

chemische Verbindung von As und Ag nicht besteht. Das auf Grund

der Wärmetönungen erhaltene Schaubild über die Erstarrungsvorgänge

der Legierungen zeigt mit Ausnahme eines kleinen Bereichs überall

ein Eutektikum. Bereits FRIEDRICH und LEROUX ¹) hatten die Bildung

eines sehr Ag-reichen Mischkrystalls a beobachtet, dessen Sättigungsgrenze

bei 5950 C. ungefähr zwischen 6 und 6,5 At.-% As liegt. Verf. fanden

noch einen zweiten Mischkrystall mit 10,5 At.- % As bei 595 ° C. Die

genaue eutektische Mischung besteht aus 25,1 At.- % As und 74,9 At.- %

Ag. Sie zeigt die Eigenschaft der vollkommenen Unterkühlbarkeit. Ein

bemerkenswertes Nebenerzeugnis dieser Arbeit ist das auf der frei

liegenden Oberfläche eines Metallkönigs mit 13,8 At.-% As (10 Gew.-%)

gewachsene Haarsilber. (Ztschr. anorgan. Chem. 1915, Bd. 92, S. 119.) wo

Über die Bildung isomorpher Mischkrystalle zwischen Coo

und MnO und zwischen CoO und NiO. I. A. Hedvall. (Ztschr.

anorgan. Chem. 1915, Bd. 92, S. 381.) Wo

Löslichkeit des Wasserstoffs in den festen Legierungen des

Palladiums mit Gold, Silber und Platin. A. Sieverts, nach Ver-

suchen von E. Jurisch und A. Metz. † Untersuchung des Absorptions-

vermögens dieser Legierungen für H zwischen 138 ° C. und 820° C.

bei H-Drucken von 1 at und darunter ergab, daß die untersuchten ter-

nären H-Legierungen echte feste Lösungen sind. Die von der Gewichts-

einheit einer Legierung gelösten H-Mengen sind bei gegebener Tem-

peratur annähernd proportional der Quadratwurzel aus dem Gasdruck

und nehmen mit steigender Temperatur bei konstantem H-Druck ab.

Gold-Zusätze erhöhen die Löslichkeit des H, beträchtlicher noch Silber-

zusätze. Das Löslichkeitsmaximum liegt für alle Temperaturen bei 40 % Ag;

bei wachsendem Ag-Gehalt erfolgt rascher Abfall. Bei Gold-Legierungen

ist die Lage des Maximums abhängig von der Temperatur. Bei den

Platin- Palladiumlegierungen vermindern wachsende Zusätze von Pt das

Absorptionsvermögen bei allen Temperaturen. (Ztschr. anorgan. Chem.

1915, Bd. 92, S. 329-362.) Wo

Über katalytische Wirkungen kolloidaler Metalle der Platin-

gruppen. XI. Die Reduktion der Molybdänsäure. C. Paal und Hans

Büttner. (Ber. d. chem. Ges. 1915, Bd. 48, S. 220-223.) Ly

Zur Kenntnis des Hydrazins. W. Schlenk und Th. Weichsel-

felder. (Ber. d. chem. Ges. 1915, Bd. 48, S. 669-676.) ly

*) Vergl. Chem .-Ztg. Repert. 1915 , S. 54 1) Metallurgie 1906, Bd. 3, Heft 6.
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Über katalytische Wirkungen kolloidaler Metalle der Platin-

gruppe. XIII . Die Hydrogenisation des Athylens mit kolloidalem Platin.

C. Paal und Anton Schwarz. Aus den unter verschiedenen Be-

dingungen angestellten Versuchen, welche die Reduktion von Äthylen

durch gasförmigen Wasserstoff und Platinhydrosol zu Athan bezweckten,

ergab sich unter anderem, daß die stärkere Konzentration der kolloidalen

Platinlösung einen beschleunigenden Einfluß auf die Athanbildung aus-

übte. Außerdem wurde festgestellt, daß bei Verwendung von äqui-

atomaren Mengen von nach gleicher Art hergestelltem Palladium- und

Platinhydrosol die Wirkung des Palladiums jener des Platins etwas

überlegen ist. (Ber. d. chem. Ges. 1915, Bd. 48, S. 994-1001 .) ly

Über die Adsorption des Acetylens durch kolloidales Platin'

Iridium , Osmium und durch Platinschwarz. C. Paal und Anton

Schwarz. Im Vergleich mit früheren Versuchen , welche das Ver-

halten von Acetylen gegenüber Palladiumhydrosol und Palladiumschwarz

I czweckt hatten , wurde das Adsorptionsvermögen von Platinhydrosol

und Platinschwarz gegen Acetylen geprüft und festgestellt , daß auch

dieses Metall beträchtliche Mengen des Gases aufzunehmen vermag.

Weiterhin ergab sich, daß das Platin als Hydrosol, entsprechend seiner

größeren Oberflächenentwicklung, mehr Acetylen aufzunehmen imstande

war, wie das Platinschwarz. Bei Anwendung von Platin als Adsorptions-

mittel wird, genau wie bei Palladium, das aufgenommene Acetylen lang-

sam zum Teil in höhermolekulare Produkte verwandelt, welche die

Metallpartikelchen einhüllen und für weitere Adsorptionen unwirksam

machen. Von den Hydrosolen des Iridiums und Osmiums wird Acetylen

nicht adsorbiert. (Ber. d. chem. Ges. 1915 , Bd. 48, S. 1195-1202.) y

-

Über katalytische Wirkungen kolloidaler Metalle der Platin-

gruppe. Die stufenweise Hydrogenisation des Acetylens mit kolloidalem

Platin. C. Paal , Christian Hohenegger und Anton Schwarz.

Es wurde festgestellt, daß bei der Verwendung von Platinhydrosol zur

Halbreduktion des Acetylens - zur Überführung in Athylen -- die

Einwirkung einen weniger glatten Verlauf nimmt, wie mit Palladium ,

daß vielmehr größere Mengen von Äthan gebildet werden, deren Ent-

stehung bei Verwendung von Palladiumhydrosol fast ganz ausgeschlossen

werden kann. (Ber. d . chem. Ges. 1915, Bd . 48 , S. 275-287,1202-1207 . ) ly

Zum Nachweis des Methans. II. O. Hauser † und H. Herzfeld..

(Ber. d. chem. Ges. 1915, Bd. 48, S. 895-896.) ly

Zur Bestimmung des Selens in organischen Verbindungen.

Hugo Bauer. (Ber. d. chem. Ges. 1915, Bd . 48 , S. 507-508.) ly

Über die Bestimmung des Selens in organischen Verbindungen.

A. Michaelis. (Ber. d. chem. Ges. 1915, Bd. 48, S. 873-874.) ly

Einwirkung von Organomagnesiumverbindungen auf die Halo-

genide des Selens. W. Strecker und A. Willing. (Ber. d. chem.

Ges. 1915, Bd. 48, S. 196-206.) ly

Die Einwirkung von Titantetrachlorid auf sauerstoffhaltige

organische Verbindungen. VI. Über die Molekularverbindungen an-

organischer Halogenide. Arthur Rosenheim. (Ber. d. chem. Ges.

1915, Bd. 48, S. 447-452.) ly

Über das Verhalten von Phenolen , Naphtholen und deren

Carbonsäuren gegen vierwertiges Titan. O. Hauser und A. Levite.

(Ber. d. chem. Ges. 1915, Bd. 48, S. 213-220.) ly

Über organische Persäuren. J. D'Ans und A. Kneip. - 90%ige

Perameisensäure, welche eine farblose Flüssigkeit darstellt, wird erhalten,

wenn man zu reiner Ameisensäure einen Überschuß an Hydroperoxyd

bei Gegenwart von Schwefelsäure als Katalysator zusetzt, die Umsetzung

sich bis nahe an den Gleichgewichtszustand vollziehen läßt und dann

im Vakuum die Persäure überdestilliert. Die Haltbarkeit der Per-

ameisensäure ist eine geringe. Dieselbe ist eine außerordentlich stark

endotherme Verbindung, was sich am deutlichsten in der Tatsache

äußert, daß die Gegenwart gewisser fester Stoffe, z. B. Zinkstaub, Blei-

cxyd, Mennige, Natriumazid den Zerfall bis zur Explosion zu be-

schleunigen vermag. Eine 50%ige Peressigsäure entsteht bei der

Wechselwirkung von Acetanhydrid mit reinem Hydroperoxyd.

Gegensatz zur Perameisensäure neigt die Peressigsäure nicht so leicht

zur Zersetzung und Explosion . Als Oxydationsmittel anstelle von

CAROScher Säure kann Peressigsäure mit Vorteil benutzt werden, was

an einer Reihe von Aldehyden, primären Aminen und Azokörpern be-

obachtet worden ist. (Ber. d. chem. Ges. 1915, Bd. 48, S. 1136.) ly

Über die Ferrisalze von ein- und mehrbasischen organischen,

nicht substituierten Säuren. R. F. Weinland und Fr. Paschen.

(Ztschr. anorg. Chem. 1915, Bd. 92, S. 81.)

Im

Die Konstitution des Succinylobernsteinsäureesters und seiner

Halogenderivate. A. Hantzsch. (Ber. d . chem. Ges. 1915, Bd. 48,

S. 772-785.) ly

Über chromoisomere Salze von acetessigesterähnlichen Phenol-

und Enolderivaten. A. Hantzsch. (Ber. d. chem. Ges. 1915, Bd. 48

S. 785-797.) ly

Die Chromoisomerie der p-Dioxyterephthalsäurederivate als

Phenol-Enol-Isomerie. A. Hantzsch. (Ber. d. chem. Ges. 1915,

Bd. 48, S. 797 --- 816 .) ly

Blaue und rote Congofarbstoffsäure ; ein Beitrag zur Theorie

der Indicatoren. A. Hantzsch. (Ber. d . chem. Ges. 1915, Bd. 48 ,

S. 158-167.) Ly

Weiteres über die Isomerien der Helianthine und der Amino-

azobenzolsaize. A. Hantzsch. (Ber. d. chem. Ges. 1915 , Bd. 48,

S. 167-181 .) ly

Zum Vorkommen von Äpfelsäure im Zuckerahorn - Safte. Ed-

mund O. von Lippmann. (Ber. d. chem. Ges. 1915, Bd . 48 , S. 288.) ly

Teilweise Acylierung der mehrwertigen Alkohole und Zucker.

Emil Fischer. (Ber. d . chem. Ges. 1915, Bd . 48 , S. 266-275.) ly

Über Epifucose. Emil Votocek und J. Cerveny. (Ber. d.

chem. Ges. 1915, Bd. 48, S. 658-660.) ly

Zur Methylierung von Glucosaminsäure. (Ein Weg vom Zucker

zum Betain.) Hans Pringsheim. Bei der Einwirkung von Di-

methylsulfat auf in Wasser gelöste Glucosaminsäure und Barythydrat

entsteht Betain , welches in Form seines Chlorhydrates bezw. dessen

Goldchloridverbindung bestimmt werden konnte. Nebenher dürfte eine

Tetrose gebildet worden sein, was sich durch FEHLINGsche Lösung

nachweisen ließ. Die Isolierung von Tetrose in Gestalt eines Osazons

gelang nicht, da wahrscheinlich die Hydroxylgruppen durch Dimethyl-

sulfat methyliert worden waren. Die Bildung von Betain aus Glucos-

aminsäure bietet ein gewisses physiologisches Interesse, indem im

weiteren Sinne eine Umwandlung von Zucker in Eiweiß stattgefunden

hat, womit auch das Vorkommen von Betain in der Zuckerrübe in

Zusammenhang gebracht werden könnte. (Ber. d . chem. Ges. 1915,

Bd. 48, S. 1158—1161 .) ly

Notiz über die Bromierung von o-Nitrotoluol und über das

o-Nitrobenzylpyridiniumchlorid. Wilhelm Gluud. (Ber. d. chem.

Ges. 1915, Bd. 48, S. 432-435.) ly

Über das Homovanillin. C. Harries. (Ber. d. chem. Ges. 1915,

Bd. 48, S. 868-870.) ly

Weiteres über Anthranil und Methylanthranil. Eug. Bam-

berger. (Ber. d. chem. Ges. 1915, Bd. 48, S. 537-582.) ly

Thioindolderivate. Eine Synthese des Indirubins. Schwefelhaltige

indigoide Farbstoffe. I. August Albert. (Ber. d. chem . Ges. 1915,

Bd. 48, S. 474-483 .) ly

Eine neue und rationelle Indolsynthese. Über das o-Aldehydo-

phenylglycin. W. Gluud. (Ber. d. chem. Ges. 1915 , Bd . 48, S. 420-425,

425-432 .) Ly

Über schwefelhaltige Derivate des Indols und Methylindols.

W. Madelung und M. Tencer. In der Absicht, 3-Mercaptoindol

zu erhalten, ließ man auf Indolmagnesiumbromid Schwefelpulver ein-

wirken, wobei aber Diindolylsulfid C16H12NS erhalten wurde. In

gleicher Weise entstand aa'-Dimethyldiindolylsulfid aus Äthylmagnesium-

bromid, «-Methylindol und Schwefel . Schwefeldioxydlösung liefert mit

Indolmagnesiumbromid Diindolylsulfoxyd C16H12N₂SO, welches in Eis-

essiglösung mit Zinkstaub reduziert Diindolylsulfid gibt. Bei der Ein-

wirkung von Chlorschwefel auf Indolmagnesiumbromid wurde Diindolyl-

sulfid erhalten. (Ber. d. chem, Ges. 1915, Bd. 48 , S. 949-953.) ly

Über einige Reaktionen des Indols . W. Madelung und M.

Tencer. Läßt man Schwefel in der Hitze auf Indol wirken, so

entsteht eine Verbindung von der Formel C14H12N2, welche zur Auf-

klärung der Konstitution nach verschiedenen Richtungen hin untersucht

wurde. Indessen hat sich bisher nur nachweisen lassen, daß die neue

Substanz noch den Indolkern enthält, wofür der Umstand spricht, daß

bei der Oxydation mit konzentrierter Salpetersäure Isatin erhalten wurde.

(Ber. d. chem. Ges. 1915, Bd . 48 , S. 953-955.) ly

Über Cymarin , den wirksamen Bestandteil aus Apocynum

cannabinum. A. Windaus und L. Hermanns. (Ber. d. chem. Ges.

1915 , Bd. 48, S. 979-990 .) r

Wo

Über die Verwandtschaft des Cymarins mit anderen Herzgiften

des Pflanzenreiches. A. Windaus und L. Hermanns. (Ber. d.

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 69.
rchem. Ges. 1915, Bd . 48, S. 991-994.)
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9. Pharmazie. Pharmazeutische Präparate.")

Analytische Untersuchungen bei kombinierter Magnesium-

neuronalhypnose. P. Gensler. Bei einmaliger Magnesiumhypnose

war weder beim Kaninchen noch beim Hunde eine Vermehrung des

normalen Magnesiumgehaltes im Gehirn nachweisbar. Bei deren

Kombination mit Neuronal enthält das Gehirn fast genau den gleichen

Prozentsatz an Neuronal wie bei Hypnose mit diesem allein, die Durch-

lässigkeit der Zellmembranen für Neuronal wird also durch die voran-

gehende Magnesium- Injektion nicht geändert. In funktioneller Be-

ziehung bedingt die Kombination weder schnelleren Eintritt noch eine

wesentliche Vertiefung des eigentlichen Schlafes gegenüber der An-

wendung von Neuronal allein. Dagegen ist die Muskellähmung deut

licher, das Allgemeinbefinden schlechter (Erbrechen), die narkotische

Wirkung auf den Kornealreflex und die Temperatur deutlicher und die

Erholung langsamer. Es scheint also eine einfache Additionswirkung

vorzuliegen. Der Gehalt des Magendarmkanals an Neuronal erscheint

bei der kombinierten Anwendung vermehrt. (Arch. experiment. Pathol.

u. Pharmakol. 1915, Bd. 78, S. 317.) sp

Über das Amphotropin als Desinfiziens der Harnwege. V.

Drucker. Das von den HÖCHSTER FARBWERKEN hergestellte Mittel

ist camphersaures Hexamethylentetramin. Der Camphersäure wird die

Wirkung zugeschrieben, die Harnzersetzung hintanzuhalten , ferner

baktericide, entzündungherabsetzende und epithelregenerierende (LÜDERS,

REMETE). Das Amphotropin ist den früheren Hexamethylentetramin-

Präparaten nach zwei Richtungen überlegen , es bewirkt vollkommene

Aufklärung des Harnes und völliges Schwinden der subjektiven Be-

schwerden. Es steigert die Acidität des Harnes, hat daher ganz auf-

fällige Wirkung bei ammoniakalischer Harnzersetzung. Trotz großer

Gaben bis 5 g täglich wurden keine unangenehmen Neben-

wirkungen beobachtet. (Therapie d. Gegenw. 1915, Bd. 17, S. 275.) sp

Über das Peristaltin, das neue Glucosid der Cort. Casc. Sagrada.

A. Kastriner. Das Präparat der GESELLSCHAFT FÜR CHEMISCHE IN-

DUSTRIE in Basel hat konstante Zusammensetzung und ist frei von den

drastisch wirkenden Bestandteilen der Rinde, Chrysophansäure und

Emodin. Es bildet ein gelbliches, amorphes, leichtes Pulver, sehr leicht

löslich in Wasser. Selbst in sehr großen Gaben bewirkt es keine

Reizung der Nieren. Es erhöht ausschließlich den Tonus der Darm-

muskulatur und wirkt auch vorteilhaft auf die Gallensekretion, indem

es auch in Gallengängen und Duodenum die Peristaltik steigert. Auch

bei subcutaner Applikation wirkt es abführend, ist auch dabei ungiftig

und ohne Einfluß auf den Blutdruck. Das Mittel darf nicht in Lösung

verordnet werden, da es hydrolytisch zersetzt wird und dann die Wirkung

unsicher ist. (Therapie d . Gegenwart 1915, Bd. 17, S. 277.) sp

Diagnose und Therapie chronischer Gelenkerkrankungen.

Th. Brugsch. - Bei chronisch-irregulärer Gicht (die Einteilung der

Krankheitsformen muß im Original nachgelesen werden) empfiehlt sich

die regelmäßig - periodische Anwendung von Mitteln , die den Harn-

säurespiegel zu beeinflussen vermögen. Da gerade in diesen Fällen

die Eliminierung der Harnsäure durch Atophan oft recht mangelhaft

erfolgt, wird jetzt ein die Bildung der Harnsäure verhinderndes Mittel

bevorzugt, ein Oxychinolinsalicylsäureester, der von der Firma ATHEN-

STAEDT & REDEKER als „ Aguttan" in den Handel gebracht wird. Es

werden hiervon zunächst 2-3 Wochen lang 1-1,5 g, über den Tag

verteilt, dann in regelmäßigen Zwischenräumen von 8 zu 8 Tagen immer

je 1-3 Tage lang die gleiche Menge, zweckmäßig mit Vichywasser

oder gewöhnlichem Wasser und einer Messerspitze Natriumbicarbonat

genommen. Durch dieses Präparat wird der Organismus auch bei

fleischhaltiger Kost gewissermaßen unter die Verhältnisse purinarmer

Kost gesetzt. Zugleich hat es analgesierende Eigenschaften gegenüber

den chronischen Gelenkprozessen , derentwegen es auch bei den son-

stigen chronischen Arthritiden zur Besserung der periodischen Schmerzen

sich empfiehlt. Gegenüber chronischem Gelenkrheumatismus in den

Zeiten fieberhafter Perioden mit Exacerbationen der Gelenkerscheinungen

werden kleine Mengen Melubrin, Aspirin oder Diplosal gegeben , die

Salicylpräparate zweckmäßig stets mit etwas Natriumbicarbonat. Sonst

wird neben mechanischen und Badekuren je nach Lage des Falles

gegen Adhäsionsbildungen beim Gelenkrheumatismus u. a. percutane

Behandlung mit Fibrolysin , gegen Anämien eine Arsenkur (Injektion

von Natriumkakodylat) oder auch eine Ameisensäurekur (subcutan

1 : 5000 , später 1 : 1000 , zur Herabsetzung der Schmerzhaftigkeit mit

Eucain versetzt) benutzt. Die letztere versagt völlig bei Gicht undDie letztere versagt völlig bei Gicht und

chronisch-destruierender Arthritis . Bei dieser ist , so lange anämische

Zustände bestehen , auch die Arsenkur, sonst Jodbehandlung, in sehr

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 71.

kleinen Dosen längere Zeit durchgeführt, am Platze. Bei dreimal täg-

lich 3-5 Tropfen Jodtinktur in einem Weinglas Milch , nach den

Mahlzeiten genommen , wurden keine Reizerscheinungen seitens der

Schleimhaut beobachtet. (Therapie d. Gegenw. 1915, Bd . 17, S. 241.) sp

Darstellung von Acidylsalicyloylderivaten des Theobromins.

E. Merck, Darmstadt. Man läßt Acidylsalicyloylsäurechloride auf

Metallsalze des Theobromins unter Vermeidung einer zu hohen Re-

aktionstemperatur einwirken und gewinnt Acidylsalicyloylderivate der

Formel : C7H7O2N4 . CO . CH4.O.R (worin R ein Säurerest, wie z. B.

Acetyl, Benzoyl oder Carbomethoxyl, bedeutet), die gegen verdünnte

Säuren ziemlich beständig sind, von verdünnten Alkalien jedoch in der

Wärme sofort, in der Kälte langsam verseift werden. (D. R. P. 290 205

vom 15. Oktober 1913.)

- .

r

Optochin bei Pneumonie. G. A. Waetzoldt. Optochin er-

scheint nach Verf. als in erster Linie auf die Temperatur wirkendes

Mittel, das in vitro und in völlig andere Verhältnisse bietenden Tier-

versuchen auf Pneumokokken spezifisch wirkt , dessen Wirkung bei

menschlicher Pneumokokkenpneumonie aber noch nicht als gesichert

anzusehen ist. Jedenfalls ist davor zu warnen, die alte übliche Therapie

außer Acht zu lassen, da keine Rede davon sein kann , daß Optochin

über Herzschwächen hinweghilft, und da seine Wirkung auf die sub-

jektiven Beschwerden zu gering und unsicher ist, um Morphin ent-

behren zu können. (Therap. d. Gegenw. 1915, Bd. 17, S. 262.) sp

Darstellung von Bromverbindungen der Saponine und ihrer

Spaltungsprodukte. F. Hoffmann - La Roche & Co. in Grenzach. --

Auf Lösungen der Saponine und ihrer Spaltungsprodukte wird Brom

zur Einwirkung gebracht und das Reaktionsprodukt durch Fällung oder

Eindampfen isoliert. Diese Bromsaponine, denen die hämolytischen

Eigenschaften der Saponine fehlen, sollen zu therapeutischen Zwecken,

sowie zur Herstellung von Genußmitteln dienen. (D. R. P. 289 946

vom 19. März 1914.) r

Über die Wirkung einiger Herzmittel auf die Koronargefäße.

(Strophantin, Caffein und Diuretin.) S. Sakai und S. Saneyoshi.

Die Versuche wurden an Katzen und Hunden angestellt. Von Strophantin

(BOEHRINGER) bewirkten hohe toxische Gaben Kontraktion der Kranz-

gefäße des Herzens bei meist steigendem Blutdruck, in manchen Ver-

suchen mit sehr hohen Gaben trat nach dem Stadium verminderter

Durchblutung des Herzmuskels eine vermehrte trotz sinkenden Blut-

drucks ein, wahrscheinlich ein Ausdruck der Lähmung der Kranzgefäße.

Gaben, die etwa den für einen therapeutischen Effekt beim Menschen

nötigen entsprachen, wirkten im allgemeinen nicht kontrahierend. Eine

deutliche erweiternde Wirkung war bei keiner Art der Verabreichung

festzustellen. Durch Caffein und Diuretin wurden die Kranzgefäße

bei keiner Konzentration verengt ; bei hohen toxischen Gaben fand

sich sogar häufig eine sehr starke Vermehrung des Stromvolumens bei

wenig gesteigertem oder sogar vermindertem arteriellen Druck. Kleinere,

den therapeutischen entsprechende Gaben bewirkten ebenfalls eine

Zunahme der Durchblutung, aber meist nur unwesentlich über den

Grad hinaus, der nach Maßgabe des gesteigerten Blutdrucks zu erwarten

-

(Arch. experiment. Pathol. u. Pharmakol. 1915, Bd. 78, S. 331.) sp

Zur Bekämpfung der Kleiderläuse. A. Zucker. Verf. macht

Mitteilungen über die Lebensweise der Tiere und betont besonders den

Unterschied der gesättigten und der hungernden Tiere in der Wider-

standsfähigkeit gegen die verschiedenen Agenzien. Vertilgungsversuche

an wenigen Individuen im Glase sind daher nicht maßgebend. Zur

Abtötung der Läuse und Nissen in Kleidern ist das sicherste Mittel

Hitze (Dampfapparate, Backöfen, Bügeleisen). Die chemischen Be-

kämpfungsmittel lassen sich folgendermaßen rubrizieren : a) Läuse ver-

treibend: ätherische Öle, Menthol, Terpentinöl, Perubalsam, Carbolwasser,

gefällter Schwefel, Tabakbrühe, schwarzer Pfeffer, Fettsäuren ; b) Läuse

vernichtend : 3 % iger Kresolpuder, schweflige Säure, Quecksilbersalben,

Schwefeläther, Benzin, Benzol, Petroleum, Schwefelkohlenstoff, Kresol-

seifenlösung, Tetrachlorkohlenstoff, Sublimatlösung 1 : 1000, Naphthalin,

Anisol, Dichlorbenzol ; c) wirkungslos : Formaldehyd, Acetylen, Leuchtgas.

Unter den ätherischen Olen besteht bezüglich der Wirksamkeit die

Reihenfolge Gaultheria-, Campher-, Bergamott-, Fenchel-, Eucalyptus- ,

Rosmarinöl. Für die Desinfektion der Baracken ist am wirksamsten

die Entwicklung von schwefliger Säure durch die Verbrennung von

Stangenschwefel in den Verbrennungsöfen »Hya« , wenn 1. die Ent-

wicklung schnell und in großen Mengen erfolgt, 2. die Einwirkung

des Gases mindestens 4 Std. dauert, 3. die gleichzeitig zu desinfi-

zierenden Kleidungs- und Wäschestücke so ausgebreitet sind, daß die

Dämpfe überallhin gelangen können. (Zentralbl. Bakteriol. 1915 , [ I ] ,

Bd. 76, S. 294.) sp
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11. Anlagen. Kraft- und Arbeitsmaschinen. Apparate.")

Entgasungs- und Entlüftungsgefäß für Flüssigkeiten mit einem

den Entgasungs- und Entlüftungskanal regelnden Schwimmer. Emil

Eckmann, Erfurt. Abb. 1 zeigt einen senkrechten Schnitt des ' Ge-

fäßes, Abb. 2 die Rührorgane von oben gesehen. Unter dem Flüssig-

Abb. 1

---

10

11

keitsspiegel der Kammer 2 sind Rühr-

schaufeln 3 auf einem Turbinenrad 4 an-

geordnet, welches auf einem Rohr 5

drehbar gelagert ist. Durch das Rohr 5

wird die zu entgasende oder zu ent-

lüftende Flüssigkeit in das Turbinenrad 4

geleitet, um aus den Mündungen der

Arme 6 des Rades auszutreten, wobei

dieses sich infolge des Rückstoßes der

austretenden Flüssigkeit dreht. Die Rühr-

schaufeln 3 sind auf dem Rade 4 schräg

zum Flüssigkeitsspiegel angeordnet, um

die frische Flüssigkeit rasch an die

Oberfläche zu bringen. An den Mün-

dungen der Arme 6 sind Klappen 7

mit Stellhebeln 8 angebracht, um den

Querschnitt der Mündungsöffnungen

regeln zu können. Die Einstellung der

Klappen 7 erfolgt mittels eines Kegels 9,

der durch ein Gestänge 10 in senk-

rechter Richtung verstellt wird, und an

Abb. 2
welchem mit Rollen 11 versehene Hebel 12

angreifen, die mit den Hebeln 8 ver-

bunden sind. (D. R. P. 289812 vom 11. Dezember 1914, Zus. zu

Pat. 289 267.¹) i

#

3

8

12

4 11 3 12

Vorrichtung zum Anzeigen von Füllhö en in Behältern durch

Wägung. Siemens - Schuckert Werke , G. m. b. H., Siemensstadt

bei Berlin. Der Behälter ruht auf 3 Stützpunkten, von denen einer

oder mehrere auf Wägevorrichtungen ruhen, welche entsprechend der

Füllhöhe des Behälters hör- oder sichtbare Zeichen geben oder die

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 73.

--

13

1) Ebenda 1916, S. 47.

*

Umschalte- oder Entleerungsvorrichtung selbsttätig in Betrieb setzen.

(D. R. P. 289951 vom 28. Februar 1914 .
i

Selbsttätige Flüssigkeitswage mit Doppelgefäß und umsteuer-

barer Zulaufklappe, sowie mit Heberentleerung jeder Gefäßhälfte.

Düsseldorfer Waagen- und Maschinenfabrik Ed. Schmitt

& Cie., G. m. b. H., Düsseldorf. (D. R. P. 289952 v. 20. Oktbr. 1914.) i

Die Verwendung von künstlichem Graphit als Schmiermittel.

Ma. Graphit, der dem Schmieröl zugesetzt werden soll , muß eine

hohe Reinheit, eine äußerst feine Pulverform und ein niedriges spezi-

fisches Gewicht besitzen. Durch Erhitzen von Carborundum oder

Anthrazitkohle bis auf 4000 ° C. erhält man dadurch, daß die unreinen

Bestandteile verdampfen , fast chemisch reinen Graphit. Aus Carbo-

rundum hergestellter Graphit fühlt sich fettig an und ist sehr leicht,

aus Anthrazitkohle hergestellter ist dagegen sehr hart und für Ofen-

elektroden verwendbar. Reiner, äußerst feingemahlener Graphit wird

mehrere Tage mit Wasser durchknetet und die durch Zufügen von

Tannin und etwas Ammoniak entstehende Emulsion in große Bottiche

abgelassen. Die schweren Teile sinken nach längerem Stehen der

Flüssigkeit zu Boden, während die in der Schwebe bleibenden durch

Filterpressen von der Flüssigkeit getrennt mit Wasser oder Ol durch-

Ersteres ist als Aquadag, letzteres als konzentrierterknetet werden.

Oildag im Handel zu haben. Setzt man 0,3-0,5 % dieser Paste dem

Schmieröl zu, so sollen sich Ölersparnisse bis zu 60 % erzielen lassen.

(Elektrochem. Ztschr. 1915, Bd. 21 , S. 275-277.) pu

Verbrennungskraftmaschine mit mehreren Arbeitszylindern,

deren Kurbeln unter gleichen Winkeln gegen einander versetzt sind,

wobei die Kompressorkurbel parallel zu einer Arbeitskurbel gerichtet

ist und die von den übrigen Arbeitskurbeln bewegten hin- und her-

gehenden Massen je mit Zusatzmassen vom Gewicht der reduzierten

Kompressormassen belastet sind . Maschinenfabrik Augsburg-

Nürnberg Akt.- Ges.. Augsburg. (D. R. P. 290000 v. 12. Novbr. 1913.) i

Vorrichtung zum Erleichtern des Anlassens von Diesel-Motoren,

welche mit Zündöl und Treiböl arbeiten. Gasmotoren- Fabrik

Deutz, Cöln-Deutz. (D. R. P. 289924 vom 3. Januar 1914.)

12. Verfahren und Apparate zum Mischen und Trennen.")

11

Filtervorrichtung zur Ausscheidung fester Bestandteile aus

Flüssigkeiten, bei welcher zwei gegenüberliegende Wandungen

des die Filterelemente in sich aufnehmden, kastenartigen Behälters

abnehmbar befestigt sind . Orange J. Salisbury, Salt Lake City,

V. St. A. Die Filterelemente 18 sind an den übrigen, starr mit ein-

ander verbundenen Wandungen 2, 3 des Behälters A befestigt, so daß

die sich bildenden Kuchen ohne gleichzeitige Herausnahme der Filter-

elemente nachEnt-

fernung der ab-

nehmbaren Wan-

dungen4 aus dem

Behälter entfernt

werden oder ohne

besonderes Zutun

infolge ihrer

Schwere heraus-

fallen können. Die

abnehmbaren Be-

hälterwandungen

4 sind an einem

um die Naben

des Behälters A

schwingbaren

oder mit letzterem

zusammen verdrehbarem Gestell 8, 9, 10, 11 parallel zu einander ver-

stellbar, so daß sie nach genügender Entfernung von einander um die

Kanten des übrigen Behälters herum in eine zu der Ebene der Seiten-

platten 2 oder der Kopfplatten 3 parallele Ebene gelegt werden können.

Zur Ermöglichung der Parallelverschiebung der abnehmbaren Wan-

dungen des Behälters sind vier parallele Stangen 9 in Traversen 10 an

ihren Enden durch je ein Armkreuz 11 starr mit einander verbunden,

dessen Mitte je eine drehbare Bewegungsschraube 13 enthält, mit deren

Hilfe die Wandungen 4 dichtschließend an den Behälter gepreẞt oder

von diesem entfernt werden können. (D. R. P. 289 817 v. 20. Mai 1914.) i

---

i

Stetig arbeitender Destillationsapparat. Hoddick & Röthe ,

Weißenfels a. S. Bei dem Apparat des Hauptpatentes 201 372¹) tritt

beim Destillieren von Ol und Teer, die stark wasserhaltig sind, häufig

ein Überschäumen der Tassen ein, wobei der Teer sich im unteren Teil der

Blase ansammelt und ein Verdünnen des eingedickten Rückstandes veranlaßt

wird. Um diesen

Mangel zu beseiti-

gen, wird nach vor-

liegender Erfindung

an dem Fuß der

Blase a ein beson-

deres Eindampfgefäß

c angeordnet, in

welches die verdünn-

ten Rückstände ge-

leitet, und in wel-

chem sie einge-

dampft werden , so

daß der Rückstand

in der normalen

Verdickung abfließt

und die Dämpfenoch

nutzbargemachtwer-

den können. Die

Blase a ist kegel-

förmig gestaltet und

enthält die Tassen b.

Der untere Teil der Blase a ist nach unten verlängert, so daß das

Eindampfgefäß entsteht. In dieses reicht das Rohr ƒ hinein, welches

von der untersten Tasse her die Rückstände und die überschäumende

Flüssigkeit zuführt. Die in dem Gefäß c angesammelte Flüssigkeit wird

durch das Rohr e beheizt. Die dabei entwickelten Dämpfe und Gase

werden durch die Leitung g abgeführt, während der Rückstand durch

das Rohrh abfließt. (D. R. P. 287961 v. 18. Juni 1914, Zus. zu Pat. 201372 ) i

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 55. 1) Chem.-Ztg. Repert. 1908, S. 530.
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23. Tierische Stoffe. Gerberei. Leimsiederei. ")

Ein- oder doppelwandiger Apparat zum Dämpfen von Kadavern

und tierischen Abfällen ausschließlich im Dampf des Eigenwassers.

August Sommermeyer, Berlin. Die Abbildung zeigt einen senk-

rechten Längsschnitt durch den Apparat. In dem einwandigen Dampf-

faß a ist eine durchlässige Trommel b angeordnet , welche aus einer

Rohrschlange gebildet wird. Der bei c eingeführte und in der Richtung

der eingezeichneten Pfeile die die Trommel bildende Rohrschlange

durchstreichende Dampf kommt mit dem Rohgut in keinerlei unmittel-

bare Berührung. Der bei verhältnismäßig hoher Temperatur sich ver-

dichtende

Dampfkann

a

D
a
m
p
p

inForm von

heißem

Wasserdem

Dampfkes-

sel wieder

zugeführt

werden.

Nach kurzer

Zeit ver-

wandeltsich

das in dem

Rohgut ent-

haltene

Eigen-

wasser in

Dampf,

welcher

Innerhalb eines weiteren kurzen Zeitraumes die gewünschte Spannung

von mehreren Atmosphären annimmt. Unter der Einwirkung dieses

Dampfes erfolgt die gewünschte Zerlegung des Gutes in Leimbrühe,

Fett und ausgekochte Fleisch- und Knochenmassen , deren weitere

Verarbeitung in üblicher Weise erfolgt. Hiernach findet irgendeine

Zuführung von Flüssigkeit, sei es als solcher oder in Dampfform, außer

dem Eigenwasser des jeweilig in den Apparat eingeführten Rohgutes

nicht statt. (D. R. P. 289571 vom 12. Dezember 1913.) i

Verarbeitung der Aufschließprodukte vonTierkadavern , Schlacht-

abfällen u. dergl. , wobei man die festen und flüssigen Produkte

(Fleischbrei, Leimwasser und Fett) ungetrennt aus dem Aufschließ-

apparat abführt. August Sommermeyer, Berlin. Man läßt das

Gemisch sich nach seinem spez. Gewicht schichten und zieht das Fett

ab, während man die sich über dem festen Brei sammelnde wässrige

Brühe mit dem Brei eindickt und trocknet. Die Abbildung zeigt eine

zur Ausführung des Verfahrens geeignete Anlage im senkrechten Schnitt.

t
o
t

Zur Aufschließung des Rohmaterials dient der sog. Extraktor a, welcher

aus einer das Rohmaterial aufnehmenden Siebtrommel und einem die

letztere umschließenden Kessel besteht, in welchen Wasserdampf mit

etwa 4 at Überdruck eingeführt wird. Die aufgeschlossenen festen und

flüssigen Produkte , welche durch die Siebtrommel hindurchgehen,

werden durch ein Fallrohr b ununterbrochen einem Aufnahmebehälter c

zugeführt, welcher mit dem Dampfraum des Extraktors durch ein

Rohr d in Verbindung steht, so daß in ihm der gleiche Druck wie

in dem Extraktor herrscht. Der Aufnahmebehälter c hat einen unteren

Raum, in welchen das Rohr beinmündet, und in welchem sich die

Aufschließprodukte nach ihrem spez. Gewicht schichten können , und

⚫) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 50.

einen darüber befindlichen Heizraum, in welchen eine mit Kesseldampf

gespeiste Rohrschlange ƒ eingesetzt ist. Beide Räume sind durch eine

Querwand g geschieden, welche von einem Rohr h durchbrochen ist,

welches fast bis zum Boden des Aufnahmebehälters reicht. In dieses

Rohr ist ein engeres Steigrohr h¹ eingebaut, welches von der Leim-

wasserzone des Behälters in den Heizraum reicht. Unterhalb der Quer-

wand g, wo sich das Fett ansammelt, ist ein Schauglas und ein Ablaß-

hahn angebracht. Der Boden des Behälters c steht durch ein Rohr i

mit einem ähnlich eingerichteten Behälter c¹ in Verbindung, in welchem

aber geringerer Druck herrscht als in c. Beim Betrieb der Anlage

sammeln sich die Aufschließprodukte im unteren Raume des Behälters c.

Das oben stehende Fett wird abgelassen , und die wässrigen Stoffe

steigen in den Rohren h und h¹ aufwärts und werden hier durch die

Heizschlange ƒ erwärmt und konzentriert. Der dabei entstehende Dampf

steigt in dem Rohr d empor und tritt teilweise in die Heizschlange f¹

des zweiten Behälters c¹ über, während die eingedickten und dadurch

spez. schwerer gewordenen Produkte in dem Behälter c nach unten

sinken und durch das Rohr i nach dem Behälter c¹ hinübergedrückt

werden. In letzterem setzt sich wieder der Fleischbrei unten ab , da-

rüber sammelt sich die wässrige Flüssigkeit und vielleicht noch etwas

Fett, welches abgezogen wird. Die wässrigen Produkte zirkulieren

durch die Rohre h h¹ , um weiter eingedampft zu werden , während

der Abdampf durch das Rohr o in den Heizmantel m der Trocken-

trommelt übergeht, und zwar unter Vakuum, indem Luft und Wrasent

durch ein Rohr r abgesaugt werden. Im Trockengut soll der gesamte

im Tierkörper vorhandene Stickstoff in günstiger Form enthalten sein.

(D. R. P. 289 525 vom 26. Februar 1914.)
i

Neuere Gerbemethoden und Gerbetheorien. W. Fahrion.

8°. 145 S. 4 M. F. Vieweg & Sohn, Braunschweig.

Die Gerbereichemie 1914. W. Fahrion. (Ztschr. angew. Chem.

1915, Bd. 28, I , S. 268 und 277.) CS

Be träge zur biologischen Prüfung von Gerbstoffen. F. Sachse.

Diss. Rostock 1914. 51 S. 8º.

―

Nachweis und Unterscheidung von Kunstgerbstoffen für sich

und neben pflanzlichen Gerbstoffen. R. Lauffmann. Von Kunst-

gerbstoffen finden hauptsächlich die als Neradol D und N der BADI-

SCHEN ANILIN- UND SODA- FABRIK gelieferten wasserlöslichen Konden-

sationsprodukte aus Formaldehyd und Phenolsulfosäuren und der Zell-

stoffauszug Verwendung. Man löst 12 g des Erzeugnisses zu 11 und

filtriert durch gehärtetes Filterpapier oder eine BERKEFELD - Kerze. Von

Leder kocht man etwa 20 g in kleine Würfel geschnittenes (nicht ge-

mahlenes) Leder mit etwa 200 ccm Wasser einige Minuten und filtriert

wie oben. Zum Nachweis von Kunstgerbstoffen werden 5 ccm der

völlig klaren Lösung mit 1/2 ccm Anilin kräftig geschüttelt und dann

mit 2 ccm konz. Salzsäure versetzt. Verschwindet die entstehende

Trübung auf Zusatz von Salzsäure wieder vollkommen und entsteht

auch innerhalb höchstens 15 Min. keine flockige Fällung, so kann auf

Abwesenheit von Kunstgerbstoffen geschlossen werden. Andernfalls

sind diese einzeln oder nebeneinander zugegen. Bei Ledern kann

jedoch Neradol hierdurch nicht sicher, wohl aber Zellstoffauszug er-

kannt werden. Zur Bestätigung können die Reaktionen von APPELIUS¹)

mit schwefelsaurer Cinchoninsulfatlösung und p-Diazonitranilinlösung

dienen. Zur Prüfung auf pflanzliche Gerbstoffe kann man bei Ab-

wesenheit von Neradol D das allgemeine Reagens aus Eisenchlorid,

Natriumacetat und Essigsäure verwenden. Bei Anwesenheit von

Neradol D ist dieses nicht brauchbar ; man kocht dann nach STIASNY

50 ccm der klaren Lösung mit 25 ccm einer Mischung aus 100 ccm

starker Salzsäure , 100 ccm Wasser und 150 ccm Formaldehyd (40 %)

am Rückflußkühler 1/2 Stunde. Tritt eine Fällung auf, so kühlt man

ab, filtriert und versetzt 10 ccm des Filtrats mit 8-10 Tropfen einer

1 %igen Eisenalaunlösung und , ohne zu schütteln , mit 1 g festem

Natriumacetat, und beobachtet, ob über letzterem eine violett gefärbte

Zone entsteht. Alle Protocatechingerbstoffe werden vollständig , die

Pyrogallolfarbstoffe überhaupt nicht (Kastanienholzgerbstoff) oder in

geringem Maße (Gerbstoffe aus Eichenholz , Myrobalanen , Dividivi,

Valonea, Algarobilla , Knoppern) oder stets stärker (Sumach) gefällt.

Bei Anwesenheit von Pyrogallolgerbstoffen tritt die erwähnte violette

Färbung ein. Von Kunstgerbstoffen gibt Neradol D eine geringe weiße

Fällung, Neradol N und Zellstoffauszug keine Fällung; alle drei geben

die violette Färbung nicht. Um die natürlichen Gerbstoffe zu unter-

scheiden, bedient man sich eines 12% igen Bromwassers , wobei aber

zu berücksichtigen ist, daß dessen Reaktion durch die Anwesenheit von

stark sulfitierten Gerbstoffauszügen und Lösungen, die viel Sulfite ent-

halten, beeeinträchtigt wird. (Kunststoffe 1915, Bd. 5, S. 205.)

¹) Collegium 1914, S. 598 u. 599 ; Chem.-Ztg. Repert. 1915, S. 473.
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28. Farbstoffe und Körperfarben.")

Azofarbstoff. H. Jordan , W. Neelmeier, Leverkusen b. Cöln,

und Synthetic Patents Co. Inc. , New York, sowie die Farben-

fabriken vorm. Friedr. Bayer

&Co.- 64 T. Di-p-aminobenzoyl-p-

aminophenylharnstoffdisulfosäure ¹)

von der Zusammensetzung :

werden in 1500 ccm heißem Wasser

und 11 T. Soda gelöst, die Lösung

mit 80 T. HCI (19 ° Bé.) angesäuert

SO, H

NH- NH–CO–

NH NH– CO .

SO,H

NH₂

NH

Dieseund bei 00 bis 5° C. mit 13,8 T. Natriumnitrit diazotiert.

Lösung gibt man zu einer wässrigen Lösung von 37,8 T. 1 -m-Amino-

phenyl-3- methyl- 5- pyrazolon und 70 T. Soda. Der erhaltene Azofarb-

stoff wird ausgesalzen und getrocknet. Er zieht auf Baumwolle mit

grünlichgelber Farbe, die erst nach der Behandlung mit Formaldehyd gut

waschecht ist. (D. R. P. 289 350 vom 17. August 1913, V. St. Amer.

Pat. 1147 803 vom 27. Juli 1915, angem. 7. Juli 1914.)

-

ks

Darstellung beizenfärbender Monoazofarbstoffe. Farbenfa-

briken vorm. Friedr. Bayer & Co. Man vereinigt 2-Diazophenol-

sulfosäuren oder ihre Kernsubstitutionsprodukte mit 1 -Arylsulfamino-7-

naphtholen. (D. R. P. 290078 v. 19. Mai 1914, Zus. zu Pat. 263 1922). r

Herstellung für die Wollfärberei und Farblackbereitung ge-

eigneter gelber Disazofarbstoffe. Farbwerke vorm. Meister Lucius

& Brüning. Man kombiniert die Tetrazoverbindungen des Diamino-

triphenylmethans oder dessen Derivaten mit Pyrazolon und dessen

Derivaten. (D. R. P. 290 102 v. 2. Juli 1912.)

----

r

Darstellung grüner substantiver Trisazofarbstoffe. Aktien-

Gesellschaft für Anilin - Fabrikation. Aus 4- Nitro- oder

4-Acidylaminodiazonaphthalin-6- oder -7-sulfosäure und einer Amino-

verbindung der Benzol- oder Naphthalinreihe stellt man eine 4-Amino-

azoverbindung her, diazotiert , vereinigt mit einer 1 - Aminobenzoyl-

amino-8-naphtholsulfosäure , diazotiert die Disazoverbindung weiter,

kombiniert mit Resorcin und reduziert gegebenenfalls die Nitrogruppe

bezw. spaltet die Acidylgruppe ab. (D. R. P. 288 837 v. 20. Juni 1914.) y

Darstellung lichtechter Triarylmethanfarbstoffe. Farbwerke

vorm. Meister Lucius & Brüning. Man kondensiert 4-Halogen-

4¹-aminobenzophenon, seine Stickstoffsubstitutionsprodukte und Homo-

logen mit a-substituierten Indolen bei Gegenwart von Salzsäure ohne

Kondensationsmittel, setzt die so erhaltenen Farbstoffe mit aromatischen

Aminen um und sulfuriert gegebenenfalls das Umsetzungsprodukt.

(D. R. P. 290065 vom 18. Juli 1914.) r

Herstellung von Farblacken. Badische Anilin- und Soda-

Fabrik. An Stelle derPhosphormetawolframsäure (nach D. R. P. 286467³)

kann man auch andere Phosphorwolframsäuren sowie analoge kom-

plexe Säuren, wie die Silicowolframsäure, Phosphormolybdänsäure u. dgl .

oder deren Salze verwenden. Auch diese Säuren sollen ein gutes Fällungs-

vermögen für basische Farbstoffe besitzen und Lacke von großer Schön-

heit und guter Lichtechtheit liefern. Als Beispiel für eine andere

Phosphorwolframsäure sei die Phosphorluteowolframsäure 4) genannt.

Mittels Silicowolframsäure erhält man die Lacke auf einfache Weise

durch kurzes Erhitzen von Natriumsilicat und Natriumwolframat in

wässriger Lösung unter Zusatz von Schwefelsäure oder anderen Säuren

der erwähnten Art. Die nach diesem Verfahren erhaltenen Farblacke

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 34.

3) Ebenda 1915, S. 338.

1 ) D. R. P. 250342 ; Chem.-Ztg. Repert. 1912, S. 546.

2) Chem.-Ztg. Repert. 1913, S. 543.

Ztschr. anorg. Chem. 1892, Bd. 1 , S. 431.

sollen eine wesentlich bessere Lichtechtheit besitzen als die entsprechenden,

in der üblichen Weise mit Tannin oder auch mit Natriumphosphat er-

zeugten Lacke. (D. R. P. 289 878 v. 29. Mai 1914, Zus. zu Pat. 286467.) i

Darstellung von Farbstoffen der Anthracenreihe. Badische

Anilin- und Soda- Fabrik. Man nimmt die Einwirkung von Ätz-

alkalien auf Benzanthron oder dessen Derivate oder Analoge in Gegenwart

indifferenter hochsiedender Lösungs- oder Verdünnungsmittel, wie ins-

besondere aromatischer Amine, vor. (D. R. P. 290079 v. 8. Sept. 1914.) r

Darstellung von acridonartigen Beizenfarbstoffen. Leopold

Cassella & Co. G. m. b. H., Frankfurt a. M. Die B-Naphthochinon-

3-carbonsäure wird zunächst mit primären oder sekundären Aminen der

Benzol- oder Naphthalinreihe mit freier o- Stellung zur Aminogruppe

kondensiert und die so erhaltenen Produkte hierauf mit Wasser abspal-

tenden, sauren Kondensationsmitteln behandelt. (D. R. P. 290064 vom

13. Juni 1914.)

1

r

Bemerkung über die beste Darstellung des Phenolblaus.

Gustav Heller. (Ber. d. chem. Ges. 1915, Bd. 48, S. 1288-1289.) ly

Über aromatisch-kettenförmig-aliphatische indigoide Farbstoffe.

W. Herzog und A. Jolles. Durch Kondensation von «-Isatinanilid

mit Acetylaceton in Essigsäureanhydrid wurde 2-Indol-3- pentanonindigo

der Formel I, aus

Thionaphthenchi-
(2) (3) CO.CH

C =

nonanilid mitAce- CO.CH

tylaceton 2-Thio-

CO CO

I

(2)

C =

(3) _CO.CH3

CO.CH2

II

NH S

CO

III

NH

CO.CH

=

CO.CH

naphthen-3-pentanonindigo der Formel II

und durch Kupplung von a-Isatinanilid und

Benzoylaceton der 2-Indol-3-benzoylpropan-

indigo der Formel III synthetisch darge-

stellt. Die neuen Derivate lassen sich leicht verküpen, haben aber als

Farbstoffe eine geringe Beziehung sowohl zur pflanzlichen wie zur

tierischen Faser. (Ber. d. chem. Ges. 1915, Bd. 48, S. 1574-1578.) ks

Über ein Oxydationsprodukt des Indigoblaus. P. Friedländer

und N. Roschdestwensky. Verf. machten die Beobachtung, daß

6,6'- Dibromindigo bei Berührung seiner siedenden Lösung mit Luft all-

mählich oxydiert wird. Das gleiche Verhalten zeigt auch Indigo, sowie mehr

oder weniger auch andere indigoide Farbstoffe.

Das dabei entstehende Produkt wurde als Anhydro-

a-isatinanthranilid der beistehenden Formel auf-

CO N

geklärt und letzteres auch aus α-Isatinanilid und

Anthranilsäure in Eisessig und Wasserentziehung

mittels Essigsäureanhydrids synthetisch dargestellt. (Ber. d. chem. Ges.

1915, Bd. 48, S. 1841-1847.) ks

Zur Kenntnis des Isatins . A. Binz und R. Hueter. Bei der

Einwirkung von Isatin auf p- Phenylendiamin entsteht je nach den

Arbeitsbedingungen entweder das bisher noch nicht dargestellte p-Amino-

phenylimesatin oder Di-(p-Aminophenylimesatyl)imesatin, dessen Bildung

man sich so erklären kann, daß zunächst die erste Substanz entsteht

und sich dann zwei Moleküle davon mit einem Molekül Isatin kon-

densieren. p-Aminophenylimesatin liefert mit Wasserstoffsuperoxyd be-

handelt eine Verbindung von der Zusammensetzung C14H11N3O2, ver-

mutlich Aminophenylisatosäureanhydrid. Durch Aufkochen äquimoleku-

larer Mengen Dibromisatin und p- Phenylendiamin entsteht

p-Aminophenyldibromisatin C14H9N3Br₂O. (Ber. d. chem. Ges. 1915,

Bd. 48, S. 1038-1041 .) ly

von

Die Mineralfarben und die durch Mineralstoffe erzeugten Fär-

bungen. Fr. Rose. 22 M. Otto Spamer, Leipzig.

29. Färberei. Anstriche. Imprägnierung. Klebemittel. *)

Zur Theorie der Färbung. I. Traube. - Nach Verf. stellt der

Färbevorgang einen kolloid-chemischen Vorgang dar, und die Fasern

haben im wesentlichen die Eigenschaften eines im allgemeinen elektro-

negativ geladenen Gels von verschiedenem Quellungsgrade. Die Quellung

wird in erster Linie erhöht durch saure und basische Stoffe im Farbbade.

(Ber. d. chem. Ges. 1915, Bd. 48, S. 938-946.) ly

Das Färben und Bleichen von Baumwolle, Wolle, Seide, Jute,

Leinen usw. J. Herzfeld. Bd . III . 2. Aufl. 10 M. M. Krayn, Berlin.

Einwirkung organischer Säuren auf Baumwolle beim Dämpfen

und entsprechende Kupferwerte. G. E. Pilkington. Die Ein-

wirkung von Oxal-, Wein-, Citronen-, Essig- und Ameisensäure auf

Baumwolle beim Dämpfen wurde durch Bestimmung der Kupferwerte

gemessen, aber nicht nach SCHWALBES-Methode, sondern mittels FEH-

LING Scher Lösung. Als wichtigstes Ergebnis dieser Untersuchung ist

zu vermerken, daß Zusätze von Glaubersalz (weniger von Kochsalz)

die schwächende Wirkung der drei ersten Säuren bedeutend herab-

mindern, während Essigsäure und Ameisensäure weder auf den Kupfer-

wert noch auf die Stärke der Faser eine merkliche Wirkung ausüben.

(Journ. Soc. Dyers and Colour. 1915, Bd. 31 , S. 149.) x

Nachweis von Catechu in Seidenschwarzfärbungen. P. Wey-

rich. Die in der Färbeweise nicht sehr voneinander abweichenden

Monopolschwarz, das eine mit, das andere ohne Catechu, machen sich

in der fertigen Ware doch sehr bemerkbar, indem die Seide mit Catechu

voller und griffiger und die Farbe satter und auch etwas echter wird.

Zum Nachweis des Catechu in Monopolschwarz eignet sich folgende

Methode: Die Seide wird nach RISTENPART 1 Stunde in kalte 10%ige

Salzsäure und darauf 5 Minuten in Normal-Kalilauge gelegt; in dem

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 66. Kaliauszug befinden sich dann sämtliche Erschwerungsbestandteile und
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nötigenfalls Catechugerbsäure, welche nach STIASNY durch Kochen mit

Formaldehyd in salzsaurer Lösung ein unlösliches Kondensationsprodukt

als grobflockigen Niederschlag gibt. Ein kleiner Teil des Kaliauszugs

wird daher mit Salzsäure angesäuert und der entstehende schwarzviolette

Niederschlag durch etwas konz. Salzsäure zu einer roten Flüssigkeit

gelöst. Diese wird aufgekocht, filtriert und mit einigen Tropfen Form-

aldehyd aufgekocht. Ist Catechu vorhanden, so entsteht ein gelblicher

Niederschlag, der durch längeres Kochen noch kräftiger wird und sich

beim Stehen zu dicken Flocken zusammenballt. Ist kein Catechu

vorhanden, so bleibt die Lösung beim Kochen klar. Hierdurch

läßt sich Catechu unzweifelhaft in Monopolschwarz ermitteln und die

Methode kann anscheinend auch für quantitative Bestimmungen dienen,

wofür aber kein Bedürfnis vorliegt. Zum Nachweis von Catechu in

Eisen-Berlinerblau-Schwarz ist die Methode nicht geeignet, da die Gerb-

stoff-Eisenverbindung nicht von der Faser abzuziehen ist. (Färber-Ztg.

1915, Bd. 26, S. 317.)

•

x

Zur Neuuniformierung des deutschen Heeres. P. Galewsky.

(Ztschr. ges. Textilind. 1915, Bd. 18, S. 547.) x

Über die Haltbarkeit feldgrauer Tuche. Eugen Seel. Bei den

großen Kosten der Truppenbekleidung ist es selbstverständlich, daß die

Frage nach der Haltbarkeit der feldgrauen Tuche vielfach erörtert wird.

KERTESZ¹) hat mittels seines Verfahrens zur Prüfung der Festigkeit

gefunden, daß die alten dunkelblau melierten Hosentuche eine höhere

Festigkeit als die neuen feldgrauen Tuche besitzen und führt dies

darauf zurück, daß zur Herstellung der feinen feldgrauen Melangen

ein viel zu starkes Karden der Wolle erforderlich ist. Die Beantwortung

der Frage der Haltbarkeit ist schon wegen der Verschiedenheit der

Wollen, welche zur Verwendung kommen, schwierig und kann viel-

leicht erst durch langwierige und peinliche Untersuchungen gefunden

werden; jedes verfrühte Urteil könnte zu Mißgriffen führen, zumal das

feldgraue Tuch zweifellos an sich schon schäbiger erscheint als das

einfach indigoblaue. Nicht ganz von der Hand zu weisen ist die

Annahme, daß die ungünstigen Erfahrungen mit feldgrauen Tuchen

auf die zweifache Art der Färbung, d. h. das Küpen in alkalischer

Lösung mit nachfolgendem Kochen in saurer Lösung (Alizarin- oder

Chromfarben) zurückzuführen sind, und mikroskopische Untersuchungen

einfach und zweifach gefärbter Wollen scheinen dies zu bestätigen.

Hingegen können die für Feldgrau verwendeten Farben nicht die Ur-

sache sein. Die Annahme, daß das Chromieren die Wolle schädige,

ist auch bei Feldgrau wieder als Kampfmittel herangezogen, aber schon

durch zahlreiche Beispiele der Haltbarkeit chromierter Wollen und

auch Resultate des Verf. widerlegt, wobei zugleich im allgemeinen nur

geringe Chrommengen festgestellt wurden. Ein wesentlicher Qualitäts-

unterschied zwischen der in feldgrauen und einfach gefärbten Stoffen

enthaltenen Wolle konnte auf mikroskopischem Wege nicht festgestellt

werden, ebenso bis zum Kriegsbeginn keine Kunstwollen oder andere

Beimengungen. Zu prüfen wären Tuche, welche aus der gleichen

Wolle unter Anwendung der verschiedenen Färbemethoden hergestellt

wurden. Die Nachteile des bisherigen Feldgrau dürften vielleicht durch

Herstellung einer anderen Melange, bei der der etwas dunklere Indigo-

grund wenig mit echten Farbstoffen (im sauren Chrombade) nachgefärbt und

mit mehr weißer oder schwach getönter Wolle gemischt wird, behoben

werden. Nachdem neuerdings auch Wollküpenfarben ebenso wie Indigo

gefärbt werden und auch reine Beizenfärbungen zugelassen sind, dürfte

bei Verwendung solcher Farben eine Schädigung in der Festigkeit der

Tuche nicht zu befürchten sein. (Ztschr. angew. Chem. 1915, S. 412 u . 428.)x

Die Haltbarkeit der feldgrauen Tuche ist zwar wiederholt angezweifelt

worden, erscheint aber nicht durch die Kriegserfahrungen erwiesen. Auch die

Untersuchungen von 45 Proben, welche Verf. mitteilt, bringen dafür keinen Be-

weis. Die nicht leichte Fabrikation der feldgrauen Tuche hat natürlich unter

Anfangsschwierigkeiten gelitten, so daß gerade die ersten Lieferungen, mit denen

die Friedensübungen gemacht wurden, manches mangelhafte Stück enthalten

haben mögen und hiervon auch noch einzelne für Kriegsuniformen verarbeitet

sein werden. Nach Kriegsbeginn haben zahlreiche Fabriken, die niemals Stoffe

nach Art der Militärtuche hergestellt hatten, die Erzeugung von solchen auf-

genommen, und die Bekleidungsämter haben ihnen wohl im Drange der Not

während des ersten halben Kriegsjahres manches nicht tadellose Stück abnehmen

müssen. So ist es nicht überraschend, wenn Klagen über die Haltbarkeit stellen-

weise aufgetreten sind, namentlich bei den nachgelieferten Uniformen. Im ganzen

haben aber die in den ersten Wochen ausgerüsteten, also aus den Kammervorräten

bekleideten Truppen ihre Monturen lange Monate ohne Erneuerung tragen können,

und dies ist bei Berücksichtigung der ungeheuren Strapazen, welche die Mann-

schaften bei jedem Wetter ohne Schutz und ohne Gelegenheit zu sorgfältiger

Reinigung durchzumachen hatten, kein schlechtes Ergebnis. Ob die ehemaligen

blauen Uniformen sich 1870 besser getragen haben, erscheint zweifelhaft; jeden-

falls waren damals die Beanspruchungen viel geringer. Über die Echtheit der

feldgrauen Färbungen ist schwer zu urteilen, da die Uniformen im Felddienst

andere Veränderungen der Farbtöne aufweisen als an der Belichtungstafel.

Jedenfalls beruhen die Veränderungen im Felde zum guten Teil auf Verschmutzung

¹) Chem.-Ztg. 1914, S. 752.

nicht nur der gefärbten, sondern auch der beigemengten weißen oder hellgetönten

Melierwolle, und das ist ein dem Feldgrau und ähnlichen Melangen eigentümlicher,

von Färbeweise und Farbechtheit unabhängiger Mangel, der neben den großen

Vorzügen des Feldgrau in den Kauf genommen werden muß.
x

Beiträge zur Kenntnis militärischer Bekleidungsstücke. E. Seel

und A. Sander. Um die Herkunft der grauen Tuche, insbesondere

die Art der Färbung zu erkennen , arbeiteten Verf. ein Verfahren aus,

das bei einiger Vertrautheit mit den Methoden der Farbenchemie hin-

reichend genau die Färbeweise zu bestimmen gestattet. Verfolgte die

im Sommer 1914 als Beilage 6, I zur Bekleidungsdienstordnung ver-

öffentlichte >> Zusammenstellung der Untersuchungen auf Farbechtheit

der Tuche << lediglich den Zweck, die für Feldgrau vorgeschriebenen

echten Farbstoffe bezw. Färbungen nachzuweisen, so soll das Verfahren

der Verf. gleichzeitig die Herkunft eines Feldgrau erkennen und die

besonders bewährten Färbemethoden herausfinden lassen. Ausgezeich-

nete Dienste leistete die mikroskopische Untersuchung der Tuche ; die

aufgedrehten Fäden ergaben unter dem Mikroskop für sich allein und

nach dem Befeuchten mit Salzsäure, 1,19 spez. Gew., ganz charak-

teristische Bilder, die allein schon bei einiger Übung ziemlich sichere

Schlüsse gestatten. Als Vorprobe zur Unterscheidung zwischen reinen

Küpen- und anderen Färbungen dient die Aschenprobe auf Chrom .

Durch verdünnte Salzsäure , Reduktion mit salzsaurer Zinnchlorür-

lösung usw. kann auf bestimmte Farbstoffgruppen geschlossen werden.

Um den Indigo , der bei der Erkennung anderer Farbstoffe stört, zu

entfernen , wurde mit Eisessig- Schwefelsäure oder besser noch mit

Phenol abgezogen. Die auf der Faser zurückbleibenden Chromfarben

werden dann nach einer beigegebenen Tabelle bestimmt; besonders

dürften die Reduktion mit Zinnchlorürlösung und die mikroskopische

Beobachtung der Farbenänderung durch starke Salzsäure dienlich sein.

Auch das Abziehen mit Formaldehyd- Sulfoxylat wurde zur Erkennung

herangezogen. Der Vollständigkeit halber wurden die mit verd. Salz-

säure erhaltenen farbigen Lösungen auch spektroskopisch untersucht.

Die Untersuchungen wurden ferner auf die neuen grauen Hosentuche

ausgedehnt. Die Methoden dürften zur Beurteilung der Herkunft der

grauen Färbungen genügen und als Grundlage für die Beantwortung

der wichtigen Frage, welche Färbungen hinreichende Garantie für gute

Tragechtheit (Licht- und Wetterechtheit) bieten, dienen können. (Ztschr.

angew. Chem. 1915, Bd. 28, S. 457.)

-

Zur Entscheidung der Frage, ob Färbungen mit Küpenfarben oder Chrom-

farben allein oder mit Kombinationen dieser zwei Gruppen hergestellt sind, reicht

das Verfahren aus. Die Bestimmung, welche Küpen- oder Chromfarben im

einzelnen zur Anwendung gelangten, erfordert jedenfalls eine ziemlich große

Vertrautheit mit der praktischen Färberei und führt ohne solche leicht zu Miß-

griffen, und Urteile auf Grund der Tabellen ohne Vergleiche mit nach denselben

Methoden hergestellten Naturmustern werden nicht unbedingt sicher erscheinen.

Feststellung von Übermalungen bei Ölgemälden und dergl.

Dr. Alexander Faber, Weimar.¹)Dr. Alexander Faber, Weimar.¹) Die Übermalung soll durch Her-

stellung eines Röntgenbildes des betreffenden Gemäldes festgestellt

werden. Zur Herstellung der Röntgennegative werden mit Rücksicht

auf das für Röntgenstrahlen leicht durchdringliche Material (Papier,

Leinwand, Holz) der Gemälde weiche Röhren verwendet , wobei die

photographische Platte der Rückseite des Gemäldes angelegt wird, falls

der Malgrund aus Leinwand oder Papier besteht , während bei Dar-

stellungen auf Holz der umgekehrte Strahlengang vorzuziehen ist.

Außer stattgefundenen Übermalungen soll man auf diese Weise auch

feststellen können , ob die Farbschicht Schriftzeichen enthält , welche

einen Rückschluß auf den Hersteller zulassen , ob Fehlerstellen aus-

gebessert sind o. dgl. (D. R. P. 289935 vom 15. März 1914.) i

Verfahren zur Holzkonservierung. Farbenfabriken vorm.

Friedr. Bayer & Co. Man verwendet als Konservierungsmittel

Mischungen von Quecksilbersalzen und löslichen Silicaten. Diese

Mischungen sollen gegenüber den bisher zu diesem Zweck gebrauchten

Quecksilberverbindungen den Vorteil aufweisen, daß sie in Berührung

mit Eisen kein metallisches Quecksilber abscheiden , daher auch in

eisernen Apparaten benutzt werden können. Durch das Silicat soll

gleichzeitig ein erheblicher Feuerschutz des Holzes erzielt werden.

Ferner enthält das so behandelte Holz die Quecksilbersalze in einer

nicht flüchtigen Form, so daß das Holz auch in geschlossenen Räumen

verwendet werden kann. Durch die Anwesenheit des Silicates soll

auch die Auswaschbarkeit der Quecksilberverbindung verringert werden.

Beim Trocknen und späteren Lagern des konservierten Holzes wird

dem Silicat durch die Kohlensäure der Luft ein Teil des Alkalis ent-

zogen und geht in schwer- oder unlösliche alkaliärmere Verbindungen

über, welche die Poren des Holzes verstopfen und dadurch das Ein-

dringen von Feuchtigkeit erschweren. Man kann den Imprägnierungs-

lösungen noch andere zur Konservierung übliche Körper zusetzen. Eine

geeignete Konzentration ist beispielsweise 900 T. Wasser, 100 T. Wasserglas

von 30-40 ° Bé. und 1 T. Sublimat. (D. R. P. 289 990 v. 3. April 1913.) i

¹) Vergl. Naturw. Umschau 1914, S. 95.
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31. Metalle.*)

Metallurgisches Behandeln von Erzen und Hüttenprodukten,

besonders Rösten , durch Zuführung der erforderlichen Zusatzwärme

mittels elektrischer Heizung. Metallbank und Metallurgische

Gesellschaft Akt.- Ges. , Frankfurt a. M. In einem Ofen , bei

welchem zwei oder mehr Arbeitsräume hintereinandergeschaltet sind,

werden die von dem einen in den anderen Arbeitsraum übergehenden

Reaktionsgase (z. B. Röstgase) elektrisch erhitzt, um den in den einzelnen

Arbeitsräumen stattfindenden chemischen Vorgängen die erforderliche

Zusatzwärme zuzuführen. Die Abbildung zeigt einen zur Ausführung

des Verfahrens geeigneten metallurgischen Röstofen mit einem elektrischen

Heizsystem im senkrechten Schnitt. Mit 1 ist die Außenwand des

Ofens und mit 2 eine Reihe wagerechter Zwischenwände bezeichnet,

deren jede den Herd des

darüber liegenden Arbeits-

raumes, sowie das Ge-

wölbe oder Dach des da-

runterbefindlichen Arbeits-

raumes bildet. Die zen-

trale Drehwelle 3 trägt in

jeder Etage eine Reihe von

Rührarmen (nicht darge-

stellt) , welche das Röstgut

durch Öffnungen in den

Herden von Etage zu Etage

befördern. Im oberen Teil

jeder Etage ist ein elek-

trischer Widerstandskörper

4 angebracht , der beim

Erhitzen durch den elek-

trischenStromseineWärme

auf das unter ihm lagernde

Röstgut strahlt. Die Wider-

standskörper4 müssen der-

art beschaffen sein , daß

sie der Hitze und der chemischen Einwirkung des Röstraumes wider-

stehen. Als geeignet haben sich Drähte aus der unter dem Namen

Nichrom bekannten Metallegierung erwiesen. Die entgegengesetzten

Enden der Drähte sind mit Kontaktstöpseln 5 verbunden , welche in

nichtleitenden Muffen 6 in den Ofenwänden montiert und an die

gegenüberliegenden Pole des elektrischen Generators angeschlossen

sind.
Zum Tragen der Drähte dienen Osen 7, die ins Mauerwerk

eingelassen sind. Die Widerstandskörper können auch auf der feuer-

festen Verkleidung 8 der Hohlwelle 3 angeordnet sein. Sie stehen

dann in Verbindung mit Kontaktringen 9 im Innern der Welle 3, welche

zur Aufnahme der Leitungsenden bestimmt sind. Es können auch

zwischen den einzelnen Arbeitsräumen Räume mit elektrischen Heiz-

vorrichtungen vorgesehen sein , durch welche Gase vor Eintritt in die

Arbeitsräume zwecks Vorwärmung geleitet werden können. (D. R. P.

289782 vom 14. Oktober 1913.) i

Kohlenstaub als Feuerungsmittel für die Hüttenindustrie. M. Am-

berg. Seit einiger Zeit ist man dazu übergegangen, Kohlenstaub

durch einen regelmäßigen Luftstrom in den Verbrennungsraum einzu-

blasen, wo er sich mit der Verbrennungsluft mischt und freischwebend

restlos verbrennt. Bahnbrechend ist in dieser Hinsicht Amerika gewesen,

wo nicht nur gewöhnliche Kesselfeuerungen zur Verfeuerung von Kohlen-

staub eingerichtet worden sind, sondern auch die Öfen der Zementin-

dustrie und neuerdings sogar mit großem Erfolge die der Hüttenin-

dustrie. Die AMERICAN IRON AND STEEL MANUFACTURING COMPANY

in Lebanon, Penn., besitzt heute die größten Kohlenstaubfeuerungen

der Welt. Bei der Verwendung des Kohlenstaubs ist folgendes zu be-

rücksichtigen: 1. Die Kohle muß sehr trocken sein ; sie darf nicht mehr

als 1/2% Feuchtigkeit enthalten ; 2. sie muß äußerst fein zerkleinert sein ;

3. die Temperatur im Verbrennungsraum muß so hoch sein, daß sich

der mit Luft vermişcht eintretende Kohlenstaub sofort entzündet; 4. es

muß genügend Sauerstoff vorhanden sein ; 5. Die Zufuhr des Brenn-

stoffs muß leicht regelbar sein. Die Herstellungskosten einerTonne Kohlen-

staubbetragen 1,60-1,70 M. (Feuerungstechnik 1915, Bd. 3, Heft 6.) rl

Kontinuierliches Verfahren zur Gewinnung von Blei oder

Zink. Metallbank und Metallurgische Gesellschaft Akt. - Ges.,

Frankfurt a. M. Bei der praktischen Durchführung des Hauptpatentes.

252195¹ ) hat sich herausgestellt, daß die Austreibung der flüchtigen

Metalle aus dem Gemisch von Erz und Brennstoff um so vollständiger

vonstatten geht, je geringer der Luftüberschuß der in den Reaktions-

raum eintretenden Heizgase ist. Beim Schmelzen der Beschickung

wird z. B. ein Teil des Zinks von der entstehenden Schlacke zu-

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 59. 1) Ebenda 1912, S. 634.

rückgehalten , weil die reduzierten Zinkdämpfe durch den Luft-

überschuß wieder zu Zinkoxyd oxydiert werden, das von der ge-

schmolzenen Schlacke aufgelöst wird. Um diese Mängel zu beseitigen ,

wird das Verfahren unter Vermeidung der Schmelzung statt in oxy-

dierender in reduzierender Atmosphäre ausgeübt. Um zugleich mög-

lichst hohe Temperaturen anwenden zu können, wird die Beschickung

mit Erzen oder Zuschlägen so gattiert, daß nur eine Sinterung und

keine Schmelzung eintritt. Wie Versuche ergeben haben, genügt das in

den Heizgasen enthaltene Kohlendioxyd vollständig, die Oxydation der

Zinkdämpfe herbeizuführen, so daß ein Luftüberschuß nicht erforderlich

ist. Im Bedarfsfall kann man durch Luftzufuhr zu den abziehenden

Dämpfen und Gasen nachträglich die Oxydation des Zinks vervoll-

ständigen , wobei die Oxydation langsamer und erst später und nicht

schon beim ersten Auftreten des Zinkdampfes stattfindet. (D. R. P. 290013

vom 8. Oktober 1913, Zus. zu Pat. 252195.) i

Schön ausge-Metallographische Studien. M. v. Schwarz.

bildete Kupferkrystalle von großer Reinheit lassen sich durch Elektro-

lyse einer stark schwefelsauren , konzentrierten Kupfersulfatlösung bei

Wärmegraden von etwa 1-7 ° C. und vollkommener Ruhe der Bad-

flüssigkeit erzielen. Die Ausbildung langgestreckter Krystalle ist auf

die verminderte Diffusion zurückzuführen. Für die mikroskopische

Untersuchung von Metallkrystallkörnern ist die Beobachtung der Atz-

figuren sehr zweckdienlich ; es läßt sich so das Wachstum der einzelnen

Kupferkrystallkörner verfolgen und jedes einzelne Stadium der Re-

krystallisation festhalten . Diese ist erst beendet, wenn alle ein Metall-

stück zusammensetzenden Körper zu einem einzigen vereinigt sind.

Der Druck übt einen wesentlichen Einfluß auf die Rekrystallisation aus,

das Absägen eines Krystalles, selbst mit der feinsten Laubsäge, ver-

ursacht beim Glühen die Bildung einzelner Krystallkörner ; erst nach

sehr langem Ausglühen werden diese wieder von der noch unver-

ändert gebliebenen Krystallmasse aufgenommen. Beim Polieren

des Metalles findet anscheinend ein Gleiten der obersten Schichten

nach den Gleitflächen statt. Die Substanz der Korngrenzen ist gegen-

über chemischen und thermischen Einflüssen weniger widerstandsfähig.

Infolge der Wirkung des Druckes und des Polierens zeigen die

Metallschliffe nach dem notwendigen Polieren fast nie die ursprüngliche

Substanz, bei der Beurteilung des inneren Aufbaues von Metallen auf

Grund der Schliffbeobachtung ist deshalb Vorsicht geboten . (Intern.

Ztschr. f. Metallograph. 1915, Bd. 7, S. 124-173.)

-

mt

Vorrichtung zum Zerstäuben von aus einem Rohr austretendem

flüssigem Metall. Metallisator G. m. b. H., Berlin. Die Ab-

bildungen zeigen die

Vorrichtung im Grund-

riß und in Seitenansicht.

Das Metallzuführungs-

rohr a liegt bis zu sei-

ner Mündung und vor

dieser vollkommen frei,

so daß es durch einen

oder mehrere Heiz-

brenner von allen Sei-

ten erreichbar ist. Die-

a

ses Rohr a ist von einer Anzahl schräg

gegen seine Mündung gerichteter, eben-

falls frei liegender Rohre b und cum-

geben, von denen b zur Zuführung des

Druckmittels (Kohlensäure oder Stickstoff)

behufs Ansaugung und Zerstäubung

des flüssigen Metalls und c zur Zu-

führung des Heizmittels (als Brenner-

düsen) dienen. Die Düsen b sind nur

schwach gegen die Mittelachse des Roh-

res a, die Brennerdüsen c sind stärker

geneigt. Die Düsen b und c schließen

sich angemeinsame ringförmigeKammern

d und e an. Statt bereits flüssiges

Metall zu zerstäuben,

kann man auch durch

das Rohr a einen

schmelzbaren Draht zu-

führen , der durch die

Einwirkung der Brenner

c ständig geschmolzen

und sodann durch die

Düsen b zerstäubt wird. Das Druckmittel (Stickstoff, Kohlensäure)

kann kalt sein. (D. R. P. 289796 vom 10. April 1913.)

7d
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Über die natürliche optische Aktivität von Flüssigkeiten und

Gasen. M. Born. Theoretische Betrachtungen zeigen, daß ein aus

drei Partikeln bestehendes Molekül nicht optisch aktiv ist, und daß

ein asymmetrisches Tetraeder das einfachste Modell eines optisch aktiven

Moleküls darstellt. (Phys. Ztschr. 1915, Bd. 16, S. 251.) β

Dissoziation von gasförmiger Essigsäure und von Phosphorpenta-

chlorid. W. Nernst. Berichtigung kleiner Berechnungsfehler einer

Abhandlung von C. HOLLAND.¹) (Ztschr. Elektroch . 1916, Bd. 22, S. 37.) &

Über Anoden- und Wehnelt - Effekt. G. Oesterheld und

E. Brunner. (Ztschr. Elektroch. 1916, Bd. 22, S. 38.)

Dampfdrucke von Gelatine -Wasser - Gemischen.

(Koll. Ztschr. 1915, Bd. 17, S. 78.)

Ε

K. Gerike.

ε

Über einen möglichen Zusammenhang zwischen den ɑ-Strahl-

geschwindigkeiten und der Quantenhypothese. H. R. von Trauben-

berg. (Phys. Ztschr. 1915, Bd. 16, S. 264.)
br

Über die Verwendbarkeit des Selens zu Röntgenstrahlenenergie-

messungen. T. Volk. - Das Selen ist für die Energiemessung der

Röntgenstrahlen nicht geeignet. (Phys. Ztschr. 1915, Bd. 16, S. 209.) br

Herstellung von Moment- Röntgenaufnahmen. Siemens &

Halske Akt. - Ges., Siemensstadt bei Berlin. Man verwendet eine

nach Art des Quecksilberstrahlunterbrechers ausgebildete, synchron ver-

laufende Schaltvorrichtung mit mehreren ruhenden Kontaktorganen,

welche teils die Einschaltung des Nutzstromkreises bewirken, teils der

Ein- und Ausschaltung von den den Nutzstromkreis beeinflussenden

Hilfsschaltern dienen. (D. R. P. 289 165 vom 17. Februar 1914 , Zus.

zu Pat. 263 420.) i

Einrichtung zur Erzeugung durchdringungsfähiger -Strahlen.

Reiniger, Gebbert & Schall, Akt. - Ges. , Berlin. Eine B- Strahlen-

quelle mit einem im Wege der B-Strahlen angebrachten Hindernis für

diese ist vereinigt mit Mitteln zur Erzeugung eines elektrischen Feldes

und zwar in solcher räumlichen Beziehung zueinander, daß die 8-Strahlen

durch das elektrische Feld beschleunigt werden. Man verwendet zweck-

mäßig eine Röntgenröhre mit 3-Strahlen aussendender Kathode. (D. R. P.

289966 vom 4. April 1914.)
i

Das Verhalten der Radioelemente bei Fällungsreaktionen. II .

K. Fajansund F. Richter. (Ber.d.chem . Ges. 1915 , Bd.48, S.700-716.)ly

Handbuch der Radiologie. Bd. III. 36 M. Akademische Verlags-

gesellschaft m. b. H., Leipzig.

Gewinnung von Radium aus Carnotiterz.
Ch. L. Parsons ,

R. B. Moore, S. C. Lind und O. C. Schaefer. Die in Denver

von Beamten des Minenamts der Vereinigten Staaten ausgearbeitete

Methode gründet sich auf die Löslichkeit von Radium- und Barium-

sulfaten in starker, heißer Salpetersäure. Durch unmittelbare Behand-

lung von Carnotiterz mit der heißen Säure kann das Radium in einer

einzigen Operation ausgebracht werden. Das Erz wird zerkleinert, so

daß es durch ein 20-Maschensieb hindurchgehen kann, und in einem

besonderen irdenen Lauggefäß mit 38 % Salpetersäure behandelt; auf

500 Pfd. Erz kommen 121 Pfd. Säure von 100 %. Die Säure wird

mittels Dampf, der durch ein Glasrohr zugeführt wird, bis nahe zum

Siedepunkt erhitzt und das Erz wird nach und nach eingerührt. Nach-

dem die Erhitzung 15 Min. fortgesetzt ist, wird die Säure mittels eines

Steinzeugfilters abfiltriert, worauf in demselben Lauggefäß eine weitere

Behandlung mit etwas schwächerer, heißer Salpetersäure erfolgt. Sodann

wird mit heißem Wasser gewaschen. Dabei gehen fast alles Uran,

ungefähr 50 % Vanadin und über 90 % Radium in Lösung über. Die

Rückstände werden fortgeworfen. Die Säurelösung wird mit Atznatron

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 53.

¹) Ztschr. Elektroch. 1913 , Bd . 18 , S. 234.
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nahezu neutralisiert, worauf man Chlorbarium und Schwefelsäure in

gehörigen Verhältnissen zusetzt und die Masse in mit zugespitzten

Böden versehenen Absitzbottichen 3 Tage ruhen läßt, so daß sich das

Radiumbariumsulfat abscheiden kann. Die Flüssigkeit wird in einen

Überschuß von siedender Natriumcarbonatlösung abgesaugt, um das

Uran und Vanadin von Eisen , Aluminium und Calcium abzuscheiden.

Das in dem Bottich verbliebene Radiumbariumsulfat wird auf ein

Steinzeugfilter gebracht und nach Filtrieren gewaschen und getrocknet.

Das Waschwasser wird der Natriumcarbonatlösung zugefügt. Das lös-

liche Natriumuranylcarbonat und das Natriumvanadat werden von dem

Eisencalciumniederschlag in Druckfiltern abfiltriert und in die Uran-

fällungsbottiche geleitet. Das Natriumcarbonat wird darauf mit Salpeter-

säure fast neutralisiert, wonach man Ätznatron zusetzt, um das Uran

als Nairiumuranat niederzuschlagen. Das vanadinhaltige Filtrat wird

mit Salpetersäure sorgfältig neutralisiert, wonach man Eisensulfat zusetzt,

um das Vanadin als Eisenvanadat niederzuschlagen. Das Natriumuranat

wie das Eisenvanadat werden sodann mittels Druckfilter von ihren

Lösungen abgeschieden. Das Filtrat von dem Eisenvanadat, das, ab-

gesehen von geringen Verunreinigungen, fast ganz in Natriumnitratlösung

besteht, wird verdampft, sodaß das Nitrat wieder zur Erzeugung von

Salpetersäure benutzt werden kann. Das Radiumbariumsulfat wird ohne

fernere Behandlung in großen Graphittiegeln mit Holzkohle erhitzt,

wobei 90-95% in Bariuniradiumsulfid übergeführt werden. Die Sul-

fide werden in Salzsäure gelöst, während der Rückstand der unver-

änderten Sulfate noch einmal wie zuvor behandelt wird. Die Chlorid-

lösungen werden in Kesseln mit Quarzauskleidung krystallisiert, wobei

die Lösungen sorgfältig mittels Salzsäure sauer gehalten werden, da

unter diesen Verhältnissen die Abscheidung des Radiums vom Barium

weit schneller vor sich geht. Die konzentrierten Chloride, die 4 bis

10 mg Radium in 1 kg enthalten, werden durch Filtrieren von irgend-

welchen unlöslichen Verunreinigungen gereinigt und sodann abermals

in starker Säurelösung krystallisiert, bis sie nur noch einen geringen

Umfang haben und in Bromide übergeführt werden. Zu diesem Zwecke

werden sie zunächst mit Ammoniak neutralisiert und mit Schwefel-

wasserstoff behandelt, um Blei, das sich stets ansammelt und durch.

Salzsäure aus starken Chlorbariumlösungen nicht gefällt wird, abzu-

scheiden. Sodann werden Barium und Radium durch Zusatz von

Ammoniumcarbonat in Carbonate übergeführt, gewaschen und in Brom-

wasserstoffsäure gelöst. Von hier ab geht die Krystallisation in Quarzgefäßen

in mittels Bromwasserstoffsäure stark sauer gehaltener Lösung vor sich. Die

fraktionierte Krystallisation des Radiums von den anfänglichen Chloriden

bis zum fertigen Erzeugnis ist weder mühsam noch schwierig, sondern

geht bei der Verwendung von sauren Lösungen und säurebeständigen

Apparaten rasch von statten. Die Methode liefert eine hohe Ausbeute .

Die Kosten für die Erzeugung von 1 g Radium haben sich bis zum

1. August 1915 durchschnittlich auf 37599 Doll. gestellt, wobei zu

berücksichtigen ist , daß sie zu Anfang erheblich höher waren als

späterhin. Dabei sind die Kosten für das Erz, die Amortisierung der

Anlage zu 20 %, die Beihilfe des Minenamts, wie überhaupt alle Aus-

gaben, auch für Reparaturen, miteingerechnet. In Verbindung mit der

Radiumanlage ist eine Salpetersäurefabrik gebaut worden, die täglich

über 5000 Pfd. erzeugt. Infolge der Wiedergewinnung des Natrium-

nitrats stellen sich die Kosten dafür, trotz des gegenwärtigen Preises

von Nitrat, auf nur etwas unter 21/2 Cts. für 1 Pfd. Bis zum 1. Sepbr.

1915 sind 4774 mg Radium in Form von Sulfat und 1947,5 mg in

Form von Bromid abgeliefert worden. Die Ablieferungen werden in

Mengen von 300-400 mg im Monat fortgesetzt. Das Radium wird

zur Behandlung von Krebs- und anderen Krankheiten in dem GENERAL

MEMORIAL HOSPITAL in New York und dem Sanatorium von Dr.

HOWARD A. KELLY in Baltimore benutzt. (Bur. of Mines 1915 , Bull . 104.) py
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Blutfarbentafel zur colorimetrischen Bestimmung der Hämo-

globinmenge des Blutes. Niels August Johannes Liliendahl-

Petersen, Kopenhagen. Das bekannte Verfahren nach TALLQUISTS

Vorschlag mittels einer Skala aus künstlich hergestellten, helleren oder

dunkleren Blutfarben, mit welcher die Farbe eines in Filtrierpapier auf-

gesaugten Bluttropfens verglichen wird, zeigt den Mangel, daß natür-

liche , aber ungesättigte Blutfarben , wie man sie durch Aufsaugen des

Bluttropfens in dem weißen Papier erhält, mit künstlichen Farben ver-

glichen werden, welche die Kartonunterlage decken. Nach vorliegender

Erfindung werden die Blutproben mit natürlichen, d. h. aus Blut selbst

gewonnenen Vergleichsfarben verglichen. Zu diesem Zwecke werden,

nachdem die Blutfarbe , das Hämoglobin, in eine haltbare Farbe, na-

mentlich Hämatin , umgebildet ist, die verschiedenen Stärkegrade der

Hämatinlösung in Papier o. dgl. aufgesaugt, wonach man aus diesem

Papier o. dgl., welches mit verschiedenen Nuancen versehen ist, die

Skala zusammensetzt. Diese Skala ist demnach haltbar und besteht aus

Farben, welche direkt aus Blut hervorgegangen und von der gegebenen

Unterlage (Papier oder Gewebe) aufgesaugt, also in einem bestimmten

Maße ungesättigt sind. Mit diesen Standardfarben wird die Blutprobe

verglichen, welche in einer Unterlage von derselben Beschaffenheit den-

selben Prozeß wie bei Herstellung der Standardfarben durchgemacht

hat, also z. B. durch Einwirkung von Säure in Hämatin umgebildet ist.

Dieser Prozeß geht momentan vor sich , so daß der Vergleich sofort

vorgenommen werden kann. Die Probe kann aber auch willkürlich

lange aufbewahrt werden, was bei den nicht umgebildeten Blutproben

nach TALLQUISTS Methode nicht möglich ist. Behufs Bestimmung der

Hämoglobinmenge des Blutes eines Menschen wird in das Ohrläppchen

nach dessen vorhergehender Reinigung ein Schnitt gemacht, das Blut

in ein Stück Filtrierpapier o. dgl. aufgesaugt und ein Tropfen reiner

Salzsäure zugesetzt. Darauf wird das Präparat über einer Flamme oder

durch Liegenlassen getrocknet. Ist das Trocknen beendet, so wird be-

hufs Prüfung das Präparat unter die Skala auf den Karton gebracht

und verschoben, bis die Stelle gefunden ist, wo die Farbe des Präpa-

rates, welche durch die Ausschnitte in der Tafel sichtbar ist, annähernd

gleich einer Farbe der Skala ist. Die Prüfung kann sowohl bei Tages-

licht, wie bei künstlichem weißen Licht geschehen. Um das Auftropfen

von Salzsäure zur Umbildung des Blutes in die Hämatinverbindung

entbehrlich zu machen, kann man mit gasförmigem Chlorwasserstoff

präpariertes Papier, welches in luftdichten Packungen mitgeführt werden

kann, verwenden. (D. R. P. 290014 vom 27. Juni 1914.) i

Antiformin zur Untersuchung der Gewebe und Organe. C

Martelli. (Berl. klin. Wochenschr. 1915, Bd. 52, S. 576.) sp

Beitrag zur Funktion der Nebennierenrinde. I. Allgemeine Be-

trachtungen und biochemische Untersuchungen. C. Ciaccio. (Arch.

experiment. Pathol. u. Pharmakol. 1915, Bd . 78, S. 347.) sp

Die Wirkung des Chinins auf die quergestreife Muskulatur des

Frosches. K. J. A. Secher. — In starken Lösungen , bis 1 : 250 , er-

folgt Destruktion der Muskelfasern, durch schwächere keine histologische

Veränderung. Die Verbindung zwischen Chinin und Muskelsubstanz

ist reversibel. Das Eintreten der Ermüdung wird noch durch Lösung

von 1 : 45000 beschleunigt, die Arbeitsleistung noch durch solche von

1 : 10000 herabgesetzt. (Arch. experiment. Pathol. u. Pharmakol. 1915,

Bd. 78, S. 445.). sp

Der Einfluß der Trinkkur mit glaubersalzhaltigen Quellen

(Marienbader Kreuz- und Ferdinandsbrunnen) auf den Reizablauf

im Herzen. A. Strubell. Der Effekt ist bei Gesunden und Kranken

in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle günstig (Erhöhung der Final-

schwankung) . (D. med. Wochenschr. 1915, Bd . 41 , S. 671.) sp

-

Die große Tiefenwirkung und langsame Wirksamkeit des Jod-

anstrichs. J. Schumacher. Die Bildung von Jodeiweiß an mit

Jod behandelten Hautstellen ist durch die Entbindung von Jod aus

Jodsäure nachweisbar. Dieser Nachweis gelang noch tagelang nach

der Behandlung. Sehr wahrscheinlich kann auch durch die in der

Haut vorkommenden organischen Säuren, wie dies für andere Säuren

festgestellt ist, aus den Jodeiweißverbindungen freies Jod abgespalten

werden, das in jener Form in tiefe Schichten eingedrungen war. (D.

med. Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S. 681.) sp

Über die Bedeutung der Virulenz und morphologischen Bestand-

teile der Bakterien für die Immunisierung und über die immuni-

sierende Wirkung autolysierter Kulturen. E. Toenniessen . (Zentralbl .

Bakteriol. 1915, [ I ] , Bd. 76, S. 262.) sp

Die Virulenz bezw. die minimale tödliche Dosis des Speichels

und der Speicheldrüsen, verglichen mit denen der Nervensubstanz bei

Tollwut. Cl. Fermi. (Zentralbl. Bakteriol. 1915, [I], Bd. 76, S. 178.) sp

lasa.

Einwirkung des Kaliums auf die Entwicklung der Rübe. Stok-

lasa. Die sehr ausführliche Abhandlung (25 S.), auf deren Einzel-

heiten und Zahlenangaben hier nur hingewiesen werden kann, bestätigt

neuerdings vieles über diesen Gegenstand schon Veröffentlichte, und

hebt hervor, daß für die Entwicklung der Rübe und die Anhäufung

des Zuckers nicht allein die Menge oder Größe der Blätter entscheidend

ist, sondern deren Gehalt an Chlorophyll, dessen Anreicherung gute

Ernährung der ganzen Pflanze und reichliches Vorhandensein von Ka-

lium zur Voraussetzung hat. (Österr. - Ungar. Ztschr. Zuckerind. 1916,

Bd. 44, S. 504.) 2

Fal-Anbauversuche mit verschiedenen Sorten Rübensamen.

lada. Diese Versuche wurden , trotz der durch die Zeitverhält-

nisse bedingten großen Schwierigkeiten, auch 1915 fortgesetzt ; die

Ergebnisse stimmen mit denen der Vorjahre so ziemlich überein,

d. h. es ergaben die besten Sorten, auch unter recht verschiedenen Be-

dingungen, im Großen und Ganzen Resultate, die nur zwischen ziem-

lich engen Grenzen schwankten, z. B. im Zuckergehalt von 16,93 bis

17,28, im Rüben- und Zuckerertrag vom ha von 411-454 und von

71 bis 77,7 dz, in der Saftreinheit von 92,4-93,2. (Öster.-Ungar.

Ztschr. Zuckerind. 1916, Bd. 44, S. 484.) 2

―
Bodenuntersuchungen in Java und Madoera. C. J. Mohr.

Bericht über die Bestimmung der Konsistenz nach ATTERBERG, und

die Ergebnisse betreff der geprüften Bodenarten. (Sonderabdruck 1915,

Weltevreden.) 2

Rübenbau und Düngemittel. M. Hoffmann. Verf. weist abermals

darauf hin, daß der zurzeit herrschende Mangel an Handelsdünger kein

genügender Grund zur Einschränkung des Rübenbaues ist, und daß

es zahlreiche Mittel und Wege gibt, um bei einigem guten Willen auch

jetzt in ausreichender Weise durchzukommen. (Blätt. Rübenb. 1916,

Bd. 23, S. 26.) 2

Fortsetzung der

-

――
Transpiration des Zuckerrohres. J. Kuijper.

sehr interessanten Studien des Verf. (Sonderabdruck 1915, Soerabaia.) ¿

Zuckerrohrbau in Tucuman. Wale. Verf. bespricht die land-

wirtschaftlichen und ökonomischen Grundlagen des Anbaues in Argen-

tinien, und erörtert die Grundlagen für dessen weitere Ausdehnung

und Verbesserung. (Rev. Ind. y agr. de Tucuman 1915, Bd. 6, S. 185.) 2

Entomologie des argentinischen Rohres. Holloway. (Rev. Ind.

y agr. de Tucuman 1915, Bd. 6, S. 204.) 2

Entomologische Notizen. Rosenfeld. (Rev. Ind. y agr. de Tu-

cuman 1915, Bd. 6, S. 223.)
2

Vernichtung rohrschädigender Insekten durch Bakterien. Faw-

cett. (Rev. Ind. y agr. de Tucuman 1915, Bd. 6, S. 221.)
2

Diatraea saccharalis als Rohrschädiger auf den Antillen. Wol-

cott. Erörterung des zunehmenden Schadens und der Notwendigkeit

tunlichster Bekämpfung der sog. >> Bohrer <«< . (Int. Sug. Journ. 1916,

Bd. 18, S. 56.) 2

Schwefeln von Pflanzenkulturen . Dr. Georg Rupprecht, Ham-

burg. - Das bisherige Verfahren, Schwefel als feines Pulver auf die

Pflanzen zu stäuben, wobei die desinfizierende Wirkung durch eine

langsame Oxydation des Schwefels,im Sonnenlicht erzielt werden sollte,

war unvollkommen, insbesondere auch deshalb, weil der Schwefel

nicht auf die untere Seite der Pflanzenteile gelangte. Nach vorliegender

Erfindung wird Schwefel ähnlich wie nach D. R. P. 177 2811) unter einem

die Verbrennnng behindernden Gase, wie z. B. Kohlendioxyd, Stick-

stoff usw., erhitzt und zum Verdampfen und Ausströmen gebracht.

Dabei wird zum schnelleren Heraustreiben der Schwefeldämpfe der

Gasstrom durch den geschmolzenen Schwefel geleitet. Durch Regelung

der Durchtritts- Geschwindigkeit des Gasstromes kann man erzielen, daß

die Schwefeldämpfe in mehr oder minder verdünnter Form austreten.

Entzündung des Schwefels ist bei diesem Verfahren ausgeschlossen,

auch kann man die Unterseite der Blätter bequem bestäuben. (D. R. P.

290240 vom 3. November 1914.)
i

Über die Löslichkeit der Thomasmehlphosphorsäure bei wieder-

holter Extraktion mit kohlensäurehaltigem Wasser. J. G. Maschhaupt.

Aus den Versuchen des Verf. geht hervor, daß die Menge P2O5,

welche durch Rühren mit CO2-haltigem Wasser in Lösung geht, in

hohem Grade abhängig ist von dem Verhältnisse, in welchem Thomas-

mehl und Lösungsmittel miteinander in Berührung sind. Es müssen

erst Kulturversuche lehren, inwiefern der Verlauf des Auflösungs-

prozesses bei intermittierender oder besser bei kontinuierlicher Extraktion

mit kohlensäurehaltigem Wasser imstande ist, Anweisungen über die

Aufnehmbarkeit der P2 Os durch die Pflanzen zu geben. (Sonderabdr.

Versl. Landb. Onderz. Rijksl . Haag. 1915, Nr. 17.) CS

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 70. 1) Chem.-Ztg. Repert. 1906, S. 403.
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Zuckerrüben als menschliches Nahrungsmittel. v. Pirquet.

Verf. macht interessante Mitteilungen über diesen Gegenstand, und

schätzt den Nährwert der Zuckerrübe etwa dem der Kartoffel gleich

hoch ein; verschiedene Zubereitungsarten von Wurzeln und saftigen

Blättern haben sich im Laufe längerer Erfahrung gut bewährt. (D.

Zuckerind. 1916, Bd. 41 , S. 68.) 2

Die Verwertung der Knochen als menschliches Nahrungsmittel.

G. Morpurgo. Verf. gibt ein der Leimfabrikation ähnliches Ver-

fahren an, um aus den Knochen ein fetthaltiges , an Eiweißstoffen

reiches Material zu gewinnen, welches als Nahrungsmittel (Suppenersatz)

verwendet werden kann. (Österr.Chem.-Ztg. 1915, 2. Reihe, Bd. 18, S.139 .) cs

Über die Verwendung des Blutes der Schlachttiere als Nahrungs-

mittel. E. Salkowski. Verf. erörtert die möglichen Formen einer

erweiterten Verwendung.¹) Zur Konservierung des Blutes in der ur-

sprünglichen Form eignen sich Salicylsäure und Borsäure , allenfalls

auch Formalin. Man muß dann vor dem Gebrauch durch Erhitzen

des achtfach verdünnten Blutes ein Coagulum herstellen , in diesem

bleiben nur sehr geringe Mengen des Antiseptikums zurück. Für eine

beschränkte direkte Verwendung kann man das Blut auch durch Zu-

satz von Zucker konservieren . Rechnet man aber auf allgemeinere An-

wendung, so muß die flüssige Form beseitigt werden. Man kann es

durch Eindampfen oder nach vorheriger Koagulation in Pulver ver-

wandeln. Die Gerinnung in toto unter Zusatz der oben genannten

Antiseptika liefert Produkte von wechselnder Haltbarkeit, aus denen

durch Verreiben und sorgfältiges Auskochen die Konservierungsmittel

im Haushalt entfernt werden müssen. Eine halbfeste , marmeladen-

ähnliche Masse erhält man durch Auflösen der gleichen Menge Zucker

im Blute und Erhitzen im Wasserbad oder mit Dampf während einiger

Zeit; hierin befindet sich das Eiweiß in äußerst feiner Verteilung. Schließ-

lich wird auf die Blutwurst hingewiesen , die vielleicht in größerem

Maßstabe und auch unter Verwendung von Rindfleisch hergestellt werden

könnte. (Berl. klin. Wochenschr. 1915, Bd. 52, S. 597.)
sp

Der Wert des Kaninchenfleisches für die Volksernährung.

Schottelius. (D. med. Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S. 712.) sp

Über die Verdaulichkeit der Pilze. A. Loewy und v. d. Heide.-

Versuche, ob durch feine Vermahlung von Steinpilzen die Ausnutzbar-

keit ihres Eiweiß gesteigert werden kann, hatten negatives Ergebnis.

(Berl. klin. Wochenschr. 1915, Bd. 52, S. 600.) sp

Trockeneinrichtung für Getreidegarben, bei welcher das Gut

mittels Förderbänder nacheinander in verschiedener Höhenlage durch

den mit einer Dampfheizschlange versehenen Trockenraum hin und

her geführt wird. Margarete Kielmann geb. Deutsch, Gniewko-

witz, Kreis Hohensalza. (D. R. P. 289937 vom 10. Mai 1914.) i

Vom Brot und seinen Eigenschaften. M. Rubner. (D. med.

Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S. 517, 545, 579.) sp

Zur Feldration des Schweizer Soldaten. E. Grandjean- Hirter.

(D. med. Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S. 677.) sp

Über die Durchlässigkeit von Pukallfiltern für Milcheiweiß-

körper. G. Diesselhorst und F. Reiß. (Chem.-Ztg. 1915, S. 901.)

Herstellung eines Ersatzes für Kuh- oder Muttermilch aus der

Sojabohne oder ähnlichen Samen oder Samengemischen. Dr. Fritz

Gössel , Frankfurt a. M. Bei Ausführung des Verfahrens des Haupt-

patentes 268 5362) hat es sich als zweckmäßig erwiesen , die Menge

des Fettes in dem wässrigen Auszuge der Sojabohnen in manchen

Fällen zu vermindern, um eine Geschmacksverbesserung des Produktes

zu erzielen. Die Fettverminderung oder entfernung geschieht zweck-

mäßig durch Ausschleudern des Auszuges mittels der bekannten

Trennungsschleudern. Das Produkt wird darauf mit einem zur mensch-

lichen Ernährung geeigneten Fett oder Fettgemisch emulgiert. (D. R. P.

289929 vom 21. Mai 1914, Zus. zu Pat. 268536.) i

Herstellungvon Sojabohnenkaffee. Dr. Heinrich Buer, Cöln a. Rh.

Durch dieses Verfahren soll auf einfache Weise nicht nur die Ent-

fernung der unangenehm schmeckenden und riechenden Alkaloide er-

reicht, sondern auch bewirkt werden, daß das Sojafett weder während

des Verarbeitungsprozesses, noch beim Lagern des Sojabohnen-Kaffees

sich zersetzt. Vor dem Rösten werden die gereinigten ganzen Soja-

bohnen zunächst 6-8 Std. lang mit etwa 1/2 % Salzsäure enthaltendem

heißen Wasser entlaugt. Nach Ablassen der Lauge werden die Soja-

bohnen wiederholt zwecks vollkommener Entlaugung der noch in ihnen

befindlichen Alkaloide und der zurückgebliebenen Salzsäurereste mit

heißem Wasser behandelt. Es empfiehlt sich eine mindestens viermalige

je zweistündige Nachbehandlung mit frischem kochendem Wasser. Wie

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 63.

1) Vergl. Kobert, Über Blutbrot, Chem.-Ztg. 1914, S. 907.

2) Chem.-Ztg. Repert. 1914, S. 34.

Versuche ergeben haben, werden die infolge der Entbitterung mit

heißen Lösungsmitteln beim Röstprozeß auftretenden Zersetzungen des

Sojafettes verhindert, wenn man die entbitterten Sojabohnen vor der

Röstung mit einer 20-25 % igen heißen Zuckerlösung etwa 6 Std. bei

90 ° C. behandelt, derart, daß die Zuckerlösung vollständig in alle

Zellen der Sojabohne eindringt. Ist eine hinreichende Menge Zucker

in die Zellen der Sojabohnen eingeführt, so werden sie nach Ablassen

der Zuckerlösung in der üblichen Weise geröstet. Beim Rösten soll

sich aus einem Teil des eingedrungenen Zuckers Zuckersäure bilden,

welche sich mit dem in den Zellen der Bohne enthaltenen Soja-Lecithin

im Komplex zu zuckersaurem Lecithin verbindet. Dieses soll unter

der nachfolgenden Einwirkung des Röstprozesses sich nicht zersetzen,

weil eine gesättigte Lecithin -Verbindung haltbarer als freies Lecithin, ins-

besondere als Soja-Lecithin, sein soll. (D. R. P. 290 304 v. 26. April 1913.) i

❤d

Überführung von gebrannten Kaffeebohnen ohne vorherige

Mahlung in Tafeln o. dgl. , welche den Kaffee in feinpulveriger

Form enthalten. Jules Leroux, Chimay in Belgien. Versuche

haben ergeben, daß durch bloße, wenn auch noch so starke Pressung

der gebrannten Kaffeebohnen ein genügend feinkörniges Kaffeepulver

nicht erzielt werden kann, daß vielmehr auf die in einer Form ein-

geschlossenen ganzen oder gebrochenen, gemahlenen Kaffeebohnen

Stöße ausgeübt werden müssen, die das Bestreben haben, sich ohne

Rückprall in Drücken fortzusetzen. Beispielsweise kann man eine

Schraubenpresse verwenden, bei der durch schnelle Drehung der Schraube

der Preßstempel mit raschem Stoß auf die Kaffeemasse geschnellt wird,

worauf beim Weiterdrehen der Schraube der Stempel mit stetigem

Druck nachgedrückt wird. Durch die Erschütterungen soll ein partielles

Zerfallen der Kaffeebohnen in der bereits zu einer Tafel geformten

Masse in ihre molekularen Bestandteile bewirkt werden. (D. R. P.

290007 vom 22. Februar 1914.)
i

Maschine zum Abteilen von mehr oder weniger schwer-

flüssigen Massen , insbesondere Schokolade mit Hilfe beweglicher

Kolben in wagerechten, unterhalb eines Fülltrichters angeordneten

Zylindern, welchen die Masse abwechselnd durch einen Drehschieber

zugeteilt wird. Hermann Bauermeister G. m. b. H. und Friedr.

Wilh. Kettner, Altona-Ottensen. (D. R. P. 289 546 v. 14. Mai 1914.) i

Behandlung der Hauptrippen von Tabakblättern. Oskar

Hammerstein, New York. Die Hauptrippe des Tabaks, entweder

mit dem Blatt oder aus diesem entfernt, wird durch Eindrücken von

Riefen mittels Walzen oder Pressen in ihrer Faserung aufgelockert,

ohne daß der Zusammenhang der Faser vollständig zerstört wird, so

daß in der Hauptrippe Luftkanäle entstehen, welche die Verwendung

in Zigarreneinlagen fördern. (D. R. P. 289794 vom 30. Dez. 1914.) i

Verfütterung der Melasse. Dehne. Redner verweist auf die

Wichtigkeit, ja Unentbehrlichkeit der Melasse für die Erhaltung des Vieh-

bestandes in den Rübenwirtschaften, und auf die großen Hindernisse

und Verteuerungen, die durch das Vorgehen der »> Bezugsvereinigung«

in ganz unnützer Weise geschaffen werden. (D. Zuckerind. 1916,

Bd. 41 , S. 180.)

-

Durch das bloße Dazwischentreten der „Bezugsvereinigung“ verteuert sich

die Melasse (auch für die eigenen rübenbauenden Teilhaber der Zuckerfabriken)

um 51,9 %! Da aber beabsichtigt ist, die Überschüsse zum Besten der Allgemein-

heit zu verwenden, ist jedoch bisher keine Abhilfe zu erreichen gewesen, um so

mehr als, wie Preissler und Grote anführen (ebenda S. 182) , die Landwirt-

schaft selbst nicht in gehöriger Weise Einsprache erhoben hat.
λ

Futtereiweiß-Herstellung mittels Melasse. A. Hinze. - Verf.

bespricht die bekannten, besonders in der Denkschrift des VEREINS

DEUTSCHER Melasse - SpiritUSFABRIKANTEN erhobenen Einwände, die

er teils als unrichtig, teils als sehr übertrieben bezeichnet ; er hat von

dem neuen Verfahren und dessen fernerer Zukunft die beste Meinung.

(Centr. Zuckerind. 1916, Bd. 24, S. 422.) 2

Herstellung von Hefeneiweiß nach Delbrück. A. Herzfeld. -

Der ausführliche Vortrag faßt alles Bekannte (das leider äußerst wenig

ist) in übersichtlicher Weise zusammen , zeigt, wie unzureichend und

widersprechend alle bisherigen Angaben sind, und bezweifelt, daß das

Verfahren für die Kriegszeit erhebliche Bedeutung erlangen wird, um-

somehr als die zu verarbeitenden Kohlenhydrate nicht im Überflusse

vorhanden sind. (D. Zuckerind. 1916, Bd. 41 , S. 83.) 2

A. Herzfeld.Herstellung künstlicher Ersatzfutterstoffe.

Redner gibt eine ausführliche Übersicht der älteren und neueren Be-

strebungen, bezweifelt, daß rasche Erfolge in großem Maßstabe zu er-

warten sind, und empfiehlt daher in erster Linie möglichste Erweiterung

des Anbaues von Zuckerrüben , die unter allen Pflanzen die höchste

Zahl Nährstoffeinheiten von der Bodeneinheit erbringen. (D. Zuckerind.

1916, Bd. 41 , S. 107.) 2



92 Nr. 30/32Chemisch-Technisches Repertorium. 1916.

11. Anlagen. Kraft- und Arbeitsmaschinen. Apparate.")

Herstellung zusammenhängender homogener Körper aus kör-

nigem oder pulverförmigem Bor oder anderen schwer schmelz-

baren Stoffen durch Sintern mittels des elektrischen Stromes. All-

gemeine Elektrizitäts - Gesellschaft, Berlin. - Die zu sinternde

Masse wird in eine elektrisch und thermisch isolierende Masse einge-

15

14

8

10

Dabei kann während der Sinterung auf sie und auf die Ein-

bettungsmasse ein Druck ausgeübt werden. Die Abbildung zeigt in

senkrechtem Schnitt einen zur Ausführung des Verfahrens geeigneten

Ofen. Mit 1 ist die zu verfestigende Masse, z . B. Bor, Bor-Kohlenstoff,

Silicium-Kohlenstoff, Wolfram, Molybdän, Chrom oder Legierungen

dieser Metalle bezeichnet, welche aus unregelmäßigen Stückchen oder

Körnern bestehen mag oder auch fein gepulvert sein kann. Die Masse

ist in ein Rohr 2 eingeschlossen, welches aus einem Stoff besteht, der

sehr hitzebeständig und gut elektrisch und thermisch isolierend ist, wie

z. B. Bornitrid, welches zugleich gegen die meisten schwer schmelzen-

den Stoffe chemisch inert ist, so daß das Ofenfutter nicht an der zu

erhitzenden Masse haftet

und daher nicht ihre gleich-

mäßige Schrumpfung beim

Sintern hindert. Das Bor-

nitrid kann gepulvert in

einemRaum vongeeigneten

Abmessungen zwischen

dem äußeren Rohr 3 aus

Quarz oder Alundum und

einem später zu entfernen-

den Kern gepreẞt werden.

Das Rohr3 wird von einem

Metallrohr 4 umgeben und

gestützt. Die Endklötze 5

und 6 bestehen aus Gra-

phit und dienen zur Strom-

zuleitung. Auf die Elek-

trode 5 wird durch einen

Stab 7 ein Druck ausgeübt,

welcher Stab in eine durch

ein Gewicht 9 belastete

Druckplatte 8 eingefügt ist.

Letztere ist durch Stäbe 10

vertikal geführt, welche auf

der hölzernen Grundplatte

11sitzen.Zum Schutzgegen

Formänderungwird aufdas

Bornitridfutter ein Druck

ausgeübt, und zwar durch

einen Ring 12, welcher aus

Graphitodereinem anderen

hitzebeständigen Stoff be-

stehen mag, und auf welchem eine durch ein Gewicht 14 belastete Platte 13

ruht. Den Elektroden 5 und 6 wird über die Klemmen 15 und 16

Strom zugeführt, wobei letztere Klemme mit einer metallischen Grund-

platte 17 verbunden ist. Wenn beim Passieren des elektrischen Stromes

die Temperatur der Borteilchen bis zur beginnenden Schmelzung an-

steigt, so schrumpft die Bormasse zusammen und wird durch die inneren

Kräfte und durch den auf die Stromelektrode ausgeübten Druck in

einen dichten und homogenen Zylinder übergeführt. Die Sintertempe-

ratur beträgt etwa 2000 ° C. Da das Bornitrid selbst bei 3000 ° C. nicht

erweicht, kann man die Elektroden einander nähern und hierdurch einen

guten Kontakt sowohl zwischen ihnen und den Teilchen der sinternden

Masse als auch zwischen letzteren unter einander aufrecht erhalten.

Andernfalls würde eine Lichtbogenbildung im Innern, ein örtliches

Schmelzen und eine Unterbrechung des Stromkreises eintreten. (D. R. P.

289864 vom 29. Mai 1913 )

2

6

17

16

11

i

Elektrisches Schweißen von dünnen Blechen aus Messing, Alu-

minium und anderen Metallen hoher Wärmeleitungsfähigkeit mittels

des elektrischen Widerstands - Schweißverfahrens ohne Benutzung

von Löt- und Schweißmitteln. Gesellschaft für elektrotechnische

Industrie m. b. H., Berlin. Der senkrecht zur Blechoberfläche wir-

kende Elektrodendruck beträgt höchstens 30 kg. Die Bleche werden an

ihren zu vereinigenden Rändern zwischen den Elektroden stumpf an

einander gestoßen, und es gelangt lediglich der abgemessene senkrechte

Elektrodendruck ohne Mitbenutzung von seitlichem Stauchdruck auf

die Schweißstücke zur Verwendung. (D. R. P. 290134 vom 8. Okto-

ber 1912, Zus. zu Pat. 288946.¹) i

Ausführungsform des Verfahrens zum Schweißen von Messing,

Aluminium u. dergl. nach D. R. P. 288 946. Gesellschaft für elek-

trotechnische Industrie m. b. H. , Berlin . Der jeweils die

Schweißung bewirkende Auflagepunkt der Elektrode bewegt sich un-

mittelbar nach der Schweißung in einer Kurve, deren Tangente in

der Blechebene liegt. (D. R. P. 290135 vom 8. Oktober 1912, Zus.

zu Pat. 288946.) i

Fortlaufendes elektrisches Schweißen starkwandiger Nähte

unter Benutzung einer Einlage zwischen den Kanten und von

Schleifkontakten für die Stromführung. Pfretzschner & Co.,

Maschinenfabrik, Pasing bei München. Die eine Elektrode A

reitet mit möglichst großer Auflagefläche auf der schon geschweißten,

also glattgehämmerten Naht

A

R

und den angrenzenden Wänden

des Rohres R oder umfaßt

diese sonstwie ganz oder teil-

weise. Die andere Elektrode B

sitzt nur auf der überhöhten

Einlage C, aber in solcher

Länge, daß keine nennenswerte

Erhitzung durch den Über-

gang des Stromes entsteht.

Wird der Strom geschlossen,

so wird auf der schon ge-

schlossenen Strecke a-b, welche einen genügenden Leitungsquerschnitt

aufweist, durch den Strom keine in Betracht zu ziehende Temperatur-

Erhöhung veranlaßt. Auf der Strecke a-c wird sich die Einlage C

stark und bei a bis zur Weißglut erhitzen, weil der größte Teil des

Stromes die Einlage passieren muß. Die größte Erhitzung bei a ist

begründet durch den dort erfolgenden Übertritt des Stromes von der

Einlage C auf die geschlossene Umgebung. Hier erwärmen sich auch

die Kanten des Rohres R bis zur Weißglut, und durch das Hämmern

werden Einlage und Kanten glatt verschweißt. Durch die seitlichen

angetriebenen Führungsrollen F wird die Naht gleichmäßig durch-

gezogen. (D. R. P. 289877 vom 22. Juli 1914.)
i

Elektrolytischer Kondensator oder elektrolytisches Ventil, bei

welchem um eine Zentralachse zylindrische Belegungen aufgerollt

und eine entsprechende Anzahl von Aluminiumstäben eingebettet

sind. Georges Giles, Freiburg i. d. Schweiz. (D. R. P. 290129

vom 10. März 1915.) i

Einrichtung an Metalldampf-Gleichrichtern nach D. R. P. 264681.

Gleichrichter Akt.- Ges. , Glarus i. d. Schweiz. Die am Elektroden-

träger angebrachten äußeren und inneren Kühlkanäle stehen durch

radiale Kanäle in Verbindung, welche innerhalb des Elektrodenträgers

verlaufen. (D. R. P. 290012 vom 1. März 1914, Zus. zu Pat. 264681.) i

-----

Wechselbare Zuführung verschiedener Brennstoffarten bei Ver-

brennungskraftmaschinen. Carl Hartmann, Magdeburg. Bei An-

wendung nur einer Brennstoffpumpe, welche für gewöhnlich den schweren

Betriebsstoff fördert, kann eine zweite, leichter zündende Brennstoffart

in dem Augenblicke dem Motor zugeführt werden, in welchem die Um-

drehungszahl nur um ein bestimmtes Maß nachläßt. (D. R. P. 289955

vom 23. Mai 1913.) i

Regelbare Brennstoff - Einspritzvorrichtung für Explosions-

Motoren. François Feyens , Brüssel. Ein den unter Druck

stehenden Brennstoff enthaltendes zylindrisches Gehäuse besitzt in der

Wandung ebensoviele Brennstoffaustrittsöffnungen , wie der Motor

Zylinder besitzt. (D. R. P. 290001 vom 26. Juli 1913.) i

Spritzvergaserfür Explosionskraftmaschinen. Daimler- Motoren-

Gesellschaft, Stuttgart-Untertürkheim. Zwischen dem Düsenkanal

und dem gegen die Atmosphäre abgeschlossenen Schwimmerraum ist

eine Verbindung durch ein Rohr hergestellt, dessen Mündung im

Düsenkanal gegen die Strömungsrichtung der angesaugten Verbrennungs-

luft gerichtet ist. (D. R. P. 289866 vom 30. August 1913.) i

Zweitakt-Verbrennungskraftmaschine, bei welcher der Arbeits-

kolben gleichzeitig den Kolben der Ladepumpe bildet und die Pleuel-

stange einen den Pumpenraum vom Kurbelgehäuse abschließenden

Steuerschieber bewegt. Pierre Hiard , Haine St. Pierre, und Pierre

Hartman, Morlanwelz i. Belgien . (D. R. P. 289999 v. 11. April 1913.) i

Selbstdichtender ringförmiger Drehschieber für Verbrennungs-

Kraftmaschinen, welcher im Zylinderkopf auf dem Kühlwassermantel

angeordnet ist und einen keilförmigen Querschnitt besitzt. Der bei Kom-

pression und Explosion auftretende Druck preßt den Schieber zwecks

Abdichtung auf seinen Sitz. Hans Schrepfer , Zürich i. d. Schweiz.

•

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 84. ¹) Ebenda 1916, S. 59,
i

(D. R. P. 290003 vom 28. Dezember 1913.)
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13. Brennstoffe. Feuerungen. Öfen. Generatoren. Dampfkessel. *)

―

Beiträge zur Kenntnis fossiler Kohlen. K. A. Weithofer.

Nach DONATH unterscheiden sich Braunkohlen und Steinkohlen scharf

durch ihr chemisches Verhalten voneinander, weil beider pflanzliches

Urmaterial ein wesentlich anderes war. Demgegenüber weist Verfasser

darauf hin, daß Übergänge zwischen beiden Kohlenarten schon aus

dem Grunde vorhanden sein müssen , weil ja die Pflanzen, genau

wie die Tiere, eine fortlaufende Entwicklungsreihe bilden , nicht

nur morphogenetisch als Familien, Gattungen und Arten, sondern auch

in ihrer Anatomie, Histologie und chemischen Zusammensetzung. Dabei

sei die Frage, ob die heutige Braunkohle je zu Steinkohle von genau

derselben Beschaffenheit wie jene der Carbonformation sich umwandeln

wird, oder ob diese Steinkohle auf genau das gleiche Ursprungs-

material wie unsere Braunkohle zurückzuführen ist , ziemlich neben-

sächlich. Auch sei es von geringer Bedeutung, ob alle Zwischen-

stadien zwischen dem Urmaterial der Steinkohle und dem bekannten

Endgliede der Steinkohle in jeder Hinsicht mit unseren alluvialen,

diluvialen und tertiären Inkohlungsstufen identisch waren ; im wesent-

lichen handle es sich nur um die Klarlegung des Prozesses, dem das

jeweilige Pflanzenmaterial im Werdegang geologischer Zwischenräume

unterworfen ist, der im großen und ganzen und im Prinzip jederzeit

ziemlich gleich verlaufe. (Mont. Rundschau 1915, Bd. 7 , S. 107 , 133.) rl

Entwässerung von Feinmaterial, z. B. Kohle, mittels eines Luft-

oder Gasstromes. Fritz Jüngst, Clausthal i. Harz. Das Fein-

material wird über einen geneigten Walzenrost geführt, dessen Walzen

sich sämtlich nach einer Richtung drehen, und durch welchen der Luft-

oder Gasstrom geleitet wird. Die Abbildung zeigt eine geeignete An-

lage. Der geneigt liegende,

aus den Walzen a gebildete

Rost ist am oberen Ende des

Sammeltrichters b angeordnet,

von dessen Abflußrohr d ein

Zweigrohre nach dem Ex-

haustorführt. AndenSammel-

trichter b schließt sich der

über den Walzenrost hinweg-

ragende Rahmen n an, über

dessen höher liegendes Ende

die Aufgabe des zu ent-

wässernden Ma'erials erfolgt.

des
Am Entleerungsende

Rahmens n, über der letzten

Walze des Rostes , ist der

Schieber n¹ vorgesehen , mittels dessen der Abgang des über dem

Walzenrost verbleibenden festen Materials geregelt wird. Dieser Ab-

ging sammelt sich in dem Behälter p. Die durch den Walzenrost

dem Material entzogene Flüssigkeit wird durch die von Rohr d ab-

zweigende Leitung o abgeführt. Man kann die beschriebene Vor-

richtung auch in den Boden oder die Wandung eines Kohlenbunkers

einbauen und die Entwässerung nach einer jedesmaligen Füllung des

Kohlenbunkers bewirken. (D. R. P. 289842 vom 6. Mai 1914 )

-

b

Exhaustor

i

Aus einer Entwässerungsvorrichtung und einer Trockenvor-

richtung bestehende Einrichtung zum Vermindern des Wasserge-

haltes von Torf auf mechanischem Wege. John Richard Back-

mann und Theodor Alexander Lindeberg, Åbo in Finnland.

In der Entwässerungsvorrichtung kreisen um eine wagerechte Achse

durchbrochene, zweiteilige Körbe, die mit tangential gerichteten Ven-

tilationsrohren und Rührwellen ausgestattet sind und das Wasser des

eingefüllten Torfes abschleudern. Die Trockenvorrichtung besteht aus

einem um eine wagerechte Achse sich drehenden ringförmigen, durch-

brochenen Behälter, durch welchen mit Hilfe eines konzentrischen

Flügelgebläses, um welches der ringförmige Behälter frei beweglich

ist, die zum Trocknen dienende Luft gepreßt wird. (D. R. P. 290 022

vom 11. März 1914.)
i

Vorrichtung zur Erzeugung von Längsfurchen in der Be-

schickungsschicht eines Wanderrostes. Carl Fischer, Berlin.

In dem Beschickungstrichter sind an einer in der Höhe verstellbaren

Achse Räumarme rechenartig gelenkig angebracht, welche sich gegen

die Unterkante des Brennstoffschiebers legen und schräg in der Be-

wegungsrichtung zu dem Rost stehen. (D. R. P. 289914 v. 28. Juni 1914.) i

Kanalofen mit einer nach der Verbrennungskammer und nach

außen abschließbaren Vorkammer. Alfred Hutchinson Cowles,

Sewaren in New Jersey, V. St. A. Der Raum oberhalb der das Be-

handlungsgut aus der Vorhalle 2 in die Verbrennungskammer V führenden

Wagen 6 wird von dem Raume unterhalb derselben beim Einführen

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 74.

-

jedes neuen Wagens in die Verbrennungskammer mittels einer sich bis

an die Wandungen der Vorhalle erstreckenden, an den neuen Wagen

anschließenden und mit letzterem durch die Vorhalle sich bewegenden

Platte 9a getrennt, um ein schädliches Einwirken der in dem oberen

Raum befindlichen sauren Gase und des Wasserdampfes auf die in der

70

6

2

V

Vorhalle befind-

lichen kalten Ei-

senteile zu ver-

hindern. In der

Vorhalle 2 des

Ofens sind die

zum Einführen

derÜbertragungs-

wagen 4 dienen-

den Schienen 3

Aufangeordnet.

dem Wagen 4

liegen Schienengeleise 5 für die Wagen 6, auf welche das zu behan-

delnde Gut 7 gelegt wird. Die bereits in die Verbrennungskammer

eingeführten Wagen sind mit 6' bezeichnet und stehen auf Geleisen 5',

die eine Verlängerung der Geleise 5 bilden. Durch die Wand 8 der

Vorhalle 2 tritt die zum Schieben der Wagen aus der Vorhalle in den

Ofen V dienende Zahnstange 9, welche mit Hilfe des Motors 10 ver-

schoben wird.schoben wird. Mit der Zahnstange 9 ist die bewegliche Wand 9a

verbunden, welche die eine Seite der Vorhalle bedeckt und dem Wagen

6 bis zu dem Ofen folgt. Die Vorhalle 2 ist vom Ofen V durch eine

Schiebetür 22 getrennt, welche mittels einer Zahnstange und eines Trieb-

werks gehoben und gesenkt wird. In der Vorhalle 2 wird der Wagen-

grube Luft, Kohlensäure u. dergl. durch ein Rohr zugeführt. Durch

ein anderes Rohr wird Luft und Dampf oberhalb der Wagen eingeführt.

Die im Ofenkopf vorhandenen Gase werden durch einen Exhaustor 37

abgeführt und unter einem solchen Druck gehalten, daß die oberhalb

der Wagen befindlichen schädlichen Gase nicht unter die Wagen ge-

langen können. Unterhalb der Wagen sind noch Scheidewände 38

vorgesehen, welche bei der Bewegung der Wagen durch an letzteren

befindliche Anschläge selbsttätig geöffnet und geschlossen werden .

Diese Scheidewände tragen unten einen Streifen aus Leder oder elasti-

schem Stoff, wodurch sie in der senkrechten Stellung gegenüber dem

Boden des Ofens abgedichtet werden. (D. R. P. 289936 vom 8. Sep-

tember 1912.) i

Einrichtung zur Einführung eines brennbaren Gases in Gas-

erzeuger. Heinrich Koppers, Essen an der Ruhr. In dem

Schacht 10 des Gaserzeugers ist im unteren Teil der Drehrost 11 an-

geordnet, welcher durch eine Wassertasse 12 gegen den festen Kasten 13

beweglich abgedichtet

ist. In diesem Kasten 13

wird die Unterluft mit

dem erforderlichen

Dampf gemischt durch

Rohr 14 eingeführt. Die

Unterluft tritt durch die

22

H
a

20

21

·10

Bohrungen 15 des Rost-

kegels 16 in die Be-

schickung ein, wobei die

bekannte dachziegelför-

mige Uberdeckung vor-

gesehen ist. Zwischen

den Eintrittsöffnungen

15 sind strahlenförmig

sich über den Rostkegel

16 erstreckende Kanäle

17 angebracht, welche

mit einem Ringkanal 18

in Verbindung stehen,

welcher wiederum An-

schlüsse an ein zentrales

Rohr 19 besitzt. Letzteres wird durch eine Flüssigkeitstauchung 20 mit

der ortsfesten Gaszuleitung 21 verbunden. Um die innere Flüssigkeits-

tauchung auf einfache Weise ständig gefüllt zu erhalten, ist sie durch

ein Ausgleichsrohr 22 mit der äußeren Wassertasse 12 verbunden. Von

den Kanälen 17 gehen Bohrungen 23 unter entsprechender Überdeckung

aus, durch welche das zugeleitete Gas in unmittelbarer Nachbarschaft

der Unterluft und unter geeigneter Verteilung in die Beschickung ein-

geführt wird. (D. R. P. 289770 vom 12. Juli 1914.)
i

Dampfwasserableiter mit Ausdehnungsrohr. Leo Woerner,

St. Louis, V. St. A. (D. R. P. 289963 vom 18. Juni 1914.)
i
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17. Glas. Keramik. Baustoffe.*)

Glasschmelzofen (Hafenofen) nach Artder Siemens-Regenerativ-

glasöfen. Carl Menzel, Lommatzsch i . Sa. Der SchmelzraumDer Schmelzraum

nimmt nur einen oder zwei größere Häfen auf, über welche die auf

einer Längsseite des Ofens ein-, auf der anderen Längsseite austretenden

Heizgase hinwegschlagen, während die Beschickungs- und Arbeits-

öffnungen sich an den Stirnseiten des Ofens befinden . Die Abbildungen

zeigen den Ofen im senkrechten Längs- und Querschnitt. Mit a ist

Fig...

b

Fig s

der eigentliche Schmelzraum , mit b, b sind die Häfen, mit c, c die

Glasfänge bezeichnet. Die Kanäle d dienen zum Lufteintritt , die

Kanäle e leiten die Gase in den Schmelzraum. Gas und Luft treten

in der Richtung der Pfeile in den Schmelzraum ein, überschlagen die

zwei Häfen und treten auf der anderen Seite in der Pfeilrichtung

(Abb. 2) durch Regeneratoren wieder aus. Bei den an den Stirnseiten

des Ofens angebrachten Beschickungs- und Arbeitsöffnungen können

je drei Glasmacher arbeiten. (D. R. P. 289 827 v. 4. Febr. 1915.)
i

Verfahren und Vorrichtung zum Ziehen von Glastafeln aus

der geschmolzenen Glasmasse. Henry T. E. Kirkpatrick, Brüssel.

Die Tafel tritt in einen bis nahe an den Glasspiegel herabgeführten,

dem Temperaturausgleich dienenden Ziehschacht ein und die Glasmasse

wird an der Ziehstelle zur Herstellung der geeigneten Zähigkeit durch

Anblasen gekühlt. Zu dem Zweck wird durch den Ziehschacht während

des Ziehens von oben nach unten ein Luftstrom geschickt, welcher im

Ziehschacht einen regelbaren Temperaturabfall von unten nach oben

aufrecht erhält und beim Austritt aus demselben die Schmelze an der

Ziehstelle in geeigneter Weise abkühlt. Der unten aus dem Ziehschacht

austretende und darin erhitzte Luftstrom wird außen um den Zieh-

schacht emporgeführt, um die allmähliche Erwärmung des innen ab-

steigenden Luftstromes zu unterstützen. Ehe die Glastafel zwischenEhe die Glastafel zwischen

die im Ziehschacht angebrachten Rollen der Hebevorrichtung gelangt,

wandert sie zwischen Führungen, welche sie in einer genau senkrechten

Ebene führen und die Gleichmäßigkeit ihrer Aufwärtsbewegung ge-

währleisten. Der Ziehschacht ist in seiner Gesamthöhe von Schornsteinen

umgeben, welche mit Saugvorrichtungen versehen sind, um die Luft

im Ziehschacht nach dem unteren Ende herabzusaugen. (D. R. P. 289919

vom 5. Juni 1914.) i

Verdampferbrenner zum Verschmelzen von Glasgegenständen

mit schwerflüchtigen Kohlenwasserstoffen, z. B. Petroleum. Paul

Bornkessel , Berlin. Der Preßluftstrahl wird inmitten des Brenn-

stoffdampfstromes der Mischstelle zugeführt , und die Preßluftdüse ist

konachsial vor der Brennstoffdüse angeordnet , so daß der Brennstoff-

strahl gegen die Rückseite der Luftdüse prallt und durch Brechung

fein zerteilt wird. (D. R. P. 290018 vom 1. Mai 1914.) i

Herstellung von Emailglasur. Westfälische Stanz- und

Emaillierwerke Akt. - Gés. vorm. J. & H. Kerkmann, Ahlen i .Westf.-

Statt des nach dem Hauptpatent 289 103¹) verwendeten Metallpulvers

werden nach dieser Erfindung dem Emailsatz wasserlösliche Metall-

verbindungen zugesetzt, welche sich in der Emaillierhitze zersetzen.

Derartige Verbindungen sind z. B. Nitrate und Sulfate, wie Silbernitrat

und Kupfersulfat. Infolge der Löslichkeit dieser Verbindungen gelingt

es, die metallhaltigen Bestandteile des Emailsatzes gleichmäßiger zu

zerteilen als beim Verfahren des Hauptpatentes. Die Metallverbindungen

werden der Lösung oder der Aufschwemmung des Emailsatzes bei-

gemischt. Der Emailsatz wird dann in üblicher Weise auf die zu

emaillierenden Gegenstände aufgetragen und bei hoher Temperatur ein-

gebrannt. Während des Brandes zersetzen sich die Metallverbindungen

derart, daß die Metalle sich ausscheiden , während die anderen Teile

der Verbindung verdampfen oder in Verbindungen mit anderen Bestand-

teilen des Emailsatzes übergehen. Die in sehr feinem Zustande aus-

geschiedenen Metallteile wirken dann in gleicher Weise wie das Metall-

pulver des Hauptpatentes. Diejenigen Teile des Metalles , welche mit

dem zu emaillierenden Blech in unmittelbare Berührung kommen,

werden mit letzterem verschweißt. (D. R. P. 290054 vom 4. November

1913, Zus. zu Pat. 289 103.)
i

—

Die Abhängigkeit des Wärmeausdehnungskoeffizienten von

Hartporzellan von der Brenntemperatur. Reinhold Rieke und

Walter Steger. Der zwischen 20 und 100 ° C. von Verf. gemessene,

lineare Wärmeausdehnungskoeffizient eines aus 50% geschlämmten

Zettlitzer Kaolin, 25% Quarz und 25% Kalifeldspat erbrannten Porzellans

ist nach dem Verglühen bei 1000 ° C. noch sehr groß, nämlich

0,00000776, nimmt jedoch nach höherem Brande stark ab und sinkt

nach einmaligem Gutbrand bei Sk 15 auf etwa den halben Betrag,

nämlich 0,00000397. Bei Sk 16 oder zweimaligem Brand bei Sk 15

nimmt der Ausdehnungskoeffizient noch weiter ab, ändert sich jedoch

bei öfterer Wiederholung des Gutbrandes nur noch unbedeutend und

erreicht nach drei- bis viermaligem Brande einen Endwert

etwa 0,00000360. Jedoch ist die in der Praxis öfters beobachtete Er-

scheinung, daß bei Schwachbrand haarrissige Porzellanglasur nach

höherem Brand (Garbrand) gut sitzt, wohl nicht auf die Abnahme der

Wärmeausdehnung des Porzellanscherbens, sondern auf andere, noch zu

ermittelnde Ursachen zurückzuführen. (Sprechsaal 1915, S. 297.) ze

—

Herstellung hochfeuerfester keramischer Gegenstände mit Belag

aus höchstfeuerfesten seltenen Erden. HedwigHerzfeld geb. Bauer,

Berlin. Das Verfahren betrifft Gegenstände aus Schamotte, Dinas-

Steinmasse, Korund, Magnesia u. dgl. Die aus diesen Massen geformten

Gefäße, Steine, Ziegel u. dgl. sind bekanntlich nur in beschränktem

Maße feuerfest und erhalten durch Aufbringen einiger seltener Erden,

wie Zirkon- oder Thorerde, auf den den höchsten Temperaturen aus-

gesetzten Flächen erhöhte Widerstandsfähigkeit. Dabei kann man bei

Tiegeln und anderen Gefäßen der inneren Schicht Säurefestigkeit u. dgl.

verleihen, die dem äußeren, hochfeuerfesten Material fehlen. Nach

dieser Erfindung werden auf die geformte Unterlage aus gewöhnlicher

Ton- o. dgl. Masse zunächst dünne Schichten eines Gemisches dieser

Masse mit dem betreffenden hochfeuerfesten Stoff, z. B. Zirkon- oder

Thorerde, und dann darüber mit Hilfe eines passenden Bindemittels

die reinen Erden selbst aufgetragen, worauf in üblicher Weise gebrannt

wird. Man soll dadurch rissefreie und dauerhafte Überzüge erhalten.

Zweckmäßig werden die Gegenstände auf elektroosmotischem Wege

geformt, und es wird durch Umkehrung der Stromrichtung im ge-

eigneten Zeitpunkt die Oberfläche wieder gelockert, worauf man sie

unter Zusatz einer feinen Suspension der reinen seltenen Erden erneut

der elektroosmotischen Formung unterwirft. Dabei wird der Gegen-

stand zunächst durch Auftragen einer dünnen Schicht Graphit leitend

gemacht. Sodann wird er in ein Flüssigkeitsbad gebracht, welches die

stark entwässerten Hydrate der Erden in möglichst feiner Suspension

enthält. Legt man nun eine Spannung von etwa 200 V an, so tritt

sofort eine Abscheidung der Erden auf dem Gegenstand ein, und der

Überzug läßt sich bis zur Dicke von einigen Millimetern bequem auf-

tragen. Da durch die Endosmose gleichzeitig eine Sortierung des

Suspensionsgutes nach der Feinheit der Teilchen eintritt, so wird der

Überzug dicht und gleichmäßig. (D. R. P. 289992 v. 8. Febr. 1914.) i

Drehbare Mischtrommel zur Herstellung von Beton, Mörtel usw.

Karl Peschke Maschinenfabriken , Zweibrücken i. d. Rheinpfalz. -

Die Abbildungen zeigen die Mischtrommel mit geschlossenem und geöff-

netem Deckel. In dieTrommel sind mehrere Schaufeln a, welche etwa von

der Mitte derTrommel gegen die Trommelentleerungsöffnung laufen und

hier bei bendigen, einge-

baut. Der haubenartig aus-

gebildete Deckel c ist in d

am Rahmen der Maschine

gelagert und kann mittels

eines Hebels geschwenkt

werden. Der Durchmesser

desDeckels ist etwas kleiner

als der Durchmesser der

Trommelöffnung, so daß

der Deckel c ein kleines

Stück in das Trommel-

innnere eindringt. Das von den Schaufeln a kommende Mischgut

wird gegen die Mitte des Deckels c geworfen und fällt bei geschlossenem

Deckel unterhalb des Trommelrandes e auf die Trommelwandung zurück,

um von der nächsten Schaufel a wieder erfaßt zu werden. Bei ge-

öffnetem Deckel c tritt das Mischgut unmittelbar ins Freie. (D. R. P.

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 76. ¹) Ebenda 1916, S. 11.
i

290008 vom 9. Juni 1914.)
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21. Zucker. Stärke. Dextrin.")

Kosten der Rüben und ihrer Verarbeitung. H. Claassen.

Die Geschäftsabschlüsse der Rübenzuckerfabriken werden nicht selten

in so unklarer Form aufgestellt und veröffentlicht, daß sie bei den

Außenstehenden völlig unrichtige Vorstellungen erwecken müssen. Der

Verf. hat daher die von 46 Fabriken verschiedener Größe zur Ver-

fügung stehenden Zahlen in einheitlicher Weise berechnet und zu-

sammengestellt, wobei sich ergibt, daß die Gesamtkosten, aber ohne

Zinsen, schon in normalen Zeiten und bei normaler Verarbeitung auf

50 kg Rüben betrugen : Eigentliche Betriebs- und Geschäftskosten 30

bis 40 Pf, Verkaufskosten 3-4 Pf, Kosten auf Rübenkonto 10-30 Pf,

Abschreibungen 4-5 Pf, zusammen 47-69, oder im Mittel 58 Pf,

wobei der Rübenpreis 1 M bis 1,27 M betrug, der Zuckergehalt etwa

16,5 %, die Ausbeute an Zucker aller Erzeugnisse etwa 15,5 %, und der Erlös

für 50 kg Rohzucker von 88 Rend. etwa 9,75 M. Im eben abgelaufenen

Betriebsjahre dürften die Kosten statt 58 etwa 80 Pf betragen, so daß,

unter den sonst herrschenden Verhältnissen, zwar der Landwirt be-

friedigt werden kann, den Fabriken im Mittel aber so gut wie keine

Verzinsung bleibt. (Centr. Zuckerind. 1916, Bd. 24, S. 445.)

Mit Recht weist Verf. auch darauf hin, daß manche . Fabriken andere

Rübenmengen als verarbeitet wie als bezahlt verrechnen, die Einnahme für

Schnitzel von den Trockenkosten abziehen, so daß diese fast ganz verschwinden

usw., wodurch die Abschlüsse unklar und unvergleichbar werden. Die ganze Art

der Aufstellung dieser Abschlüsse ist nicht selten geeignet, die Fernstehenden

gänzlich irre zu führen, und man darf sich hiernach nicht verwundern, wenn,

wie man dies soeben erlebte, in Fragen von größter Wichtigkeit die verkehrtesten

und unsinnigsten Anschauungen auftauchen.
2

Stetige Auslaugung von Pflanzenschnitten, insbesondere Rüben-

schnitten. Karl Philipp , Magdeburg. (D. R. P. 289670 vom

11. Mai 1912.)

-

r

Kalken von Rübenrohsäften (Diffusions- oder Preßsäften) .

Askan Müller, Hohenau, Nieder-Österreich. Den Säften wird vor

oder bei ihrem Eintritt in ein Heizgefäß ein Teil des geschiedenen,

also erwärmten und gekalkten Rübensaftes aus dem Betriebe , zum

Zwecke der Erzielung einer alkalischen Reaktion zugesetzt. (D. R. P.

290188 vom 22. Oktober 1912.)

-

t

Stetiges Saturieren von Zuckersäften. Reinhold Kuhl , Bed-

burg. Das Gas wird unter feiner Verteilung unter einem höheren

Kompressionsdruck als zur Beförderung des Saftes in dem Rohr er-

forderlich ist , in den Saft eingeführt, um eine hohe Saftsäule zu er-

halten und das Gas durch den Saft während dessen Aufwärtsbewegung

hindurchzuleiten, wobei die Regelung der Saturation entsprechend der

Kalkzugabe einerseits und dem verlangten Saturationsgrade anderseits

durch die Einstellung des Kompressionsdruckes erfolgt, mit welchem

das Gas in den Saft eingeführt wird. (D.R. P. 289 644 v. 29. März 1914.) r

Verwertung des nach dem Sand abgesetzten Klärteichschlammes

von Zuckerrübenwäschen. Hans Mützel, Münsterberg i . Schl. -

Für die beim Waschen der Zuckerrüben abfallenden von Sand und

Steinen getrennten Schlammassen, die aus lehmigen, tonigen und erdigen

Bestandteilen, untermischt mit den leichten, dünnen Wurzelfasern, be-

stehen, und die beispielsweise bei Verarbeitung von 1000 000 Ztr.

Rüben etwa 4000 cbm betragen, hatte man bisher keine geeignete

Verwendung, indem sie bei dem bisher üblichen Ausbreiten auf dem

Acker die Oberfläche des Ackers derartig wasserundurchlässig machen,

daß ein solcher Acker mehrere Jahre nur mit Hackfrüchten bestellt

werden konnte. Nach vorliegender Erfindung sollen diese Schlamm-

massen dadurch verwertet werden, daß man sie bis zur Preßfähigkeit

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 80.

―

trocknet und zu Ziegeln preßt oder brennt. Da beim Brennen die

organischen Beimengungen, insbesondere die feinen Wurzelfasern, aus-

brennen oder verkohlen und entsprechende Poren in den gebrannten

Steinen bedingen, so sind solche gebrannten Steine etwa 15 % leichter

als aus Lehm gebrannte Steine. Sie eignen sich besonders für Hinter-

mauerungssteine und Hohlsteine. Die erforderliche Trocknung der

Schlammassen erfolgt an der Luft. Etwa 4000 cbm Schlammassen er-

geben ungefähr 2000000 Ziegel, von denen ein großer Teil bei den

jährlich notwendigen Um-, Reparatur- und Neubauten der Zuckerfabrik

selbst Verwendung finden können. Durch das Brennen des Rüben-

wäscheschlammes wird zugleich eine vollständige Vernichtung der

Rüben-Nematoden erreicht. (D. R. P. 289984 v. 30. Juni 1914.) i

Über Antriebsmaschinen in Zuckerfabriken. Schapira. (Österr.-

Ungar. Ztschr. Zuckerind. 1916, Bd. 44, S. 528.) 2

Kraftverbrauch der Zentrifugen bei direktem Motorantrieb.

Delvenne. Verf. widerlegt die Einwände FEL. LANGENS und ver-

mutet, daß dieser keine ausreichenden Erfahrungen betreffs des Gleich-

stromantriebes besitze. (Centr. Zuckerind. 1916, Bd. 24, S. 469.) 2

Zur Frage der Gewinnung von Ammoniak als Nebenprodukt

der Zuckerfabrikation. E. Donath. Verf. hat Versuche über die

NH3-Mengen angestellt, welche sich beim Kochen des Rübensaftes mit

Kalk unter annähernd gleichen Bedingungen wie bei der Scheidung

im großen entwickeln. Die gefundenen NH3-Mengen waren geringer

als die von früheren Beobachtern angegebenen. Verf. berechnet auf

Grund dieser Zahlen , daß eine Rohzuckerfabrik von 6000 dz Rüben

Tagesverarbeitung eine Ausbeute von täglich 382,7 kg (NH4)2SO₁ er-

zielen könnte. Das Problem der Gewinnung des NH3 ist nicht so

einfach, stoße aber keineswegs auf unüberwindliche technische Schwierig-

keiten. Verf. beschreibt schließlich , wie er sich die Art und Weise

der NH3-Gewinnung, besonders aus der Saftscheidung, vorstellt. (Österr.

Chem .-Ztg. 1915, 2. Reihe, Bd. 18, S. 112.)

Die Bestrebungen , die vollständige Ausnutzung unserer Industrieprodukte

in die richtigen Wege zu leiten, sind natürlich höchst lobenswert, es bleibt aber

abzuwarten, ob nach dem Frieden , wenn derartige Fragen weniger brennend

geworden sind, bei den jetzt so vollendet ausgearbeiteten Methoden der synthe-

tischen Herstellung der Stickstoffverbindungen, sich ein elwa vorhandenes Interesse

der Zuckerindustrie an derartigen Verfahren nicht abschwächen wird. CS

Maschine zur Herstellung von Zuckerwaren , welche durch

Ausstoßen der Zuckermasse aus Düsen mittels Kolben erzeugt und

gleichzeitig auf ein schrittweise bewegtes Förderband abgelegt werden.

Edward Hugh Waugh und William Jasper Swartz, Seattle in

Washington. (D. R. P. 289930 vom 9. Juni 1914.)
i

Fabrikation des „Miel de Caña" (eingedickten Rohsaftes).

W. E. Cross. (Rev. ind. y agr. de Tucuman 1915, Bd. 6, S. 211.) 2

Weißzucker nach Sandmann. W. E. Cross. Als Hauptpunkt

dieses Verfahrens, das sich auch in Louisiana und Cuba schon vielfach

bewährte, bezeichnet CROSS die Mitbenutzung von Natriumphosphat

bei der Klärung des Saftes. (Rev. ind. y agr. deTucuman 1915, Bd. 6, S. 225.)

Dieses Präparat ist auch früher schon oft angewandt worden, vielleicht

liegt das Neue aber in der Art des Gebrauches? 2

Wirksame Saft-Vorwärmer u. -Erhitzer. Newbold. (Int. Sug.

Journ . 1916, Bd . 18, S. 71.)
2

Zuckerfabrikation in Java. Clarenc. (Int. Sug. Journ. 1916,

Bd. 18, S. 80.) 2

Bau von verbesserten Zuckerfabriken in Ostindien. (Int. Sug.

Journ. 1916, Bd. 18, S. 79.) . 2

27. Faserstoffe. Cellulose. Papier. Plastische Massen.")

Vorbereitung der Cellulose für die Herstellung von Spinn

lösungen. Verein für chemische Industrie in Mainz, Frank

furt a. M. Wie Versuche gezeigt haben, ergeben gut lösliche Cellu-

losesorten leicht spinnbare Verbindungen, aber die daraus erhaltenen

Kunstseidenfäden weisen nur geringe Festigkeit auf, während anderseits

die am schwersten löslichen Cellulosesorten die haltbarsten Fäden

liefern. Vorliegende Erfindung bezweckt, die Cellulose so zu behandeln,

daß ihre Spinnverbindung genügend leicht löslich wird, ohne daß die

Festigkeit des daraus hergestellten Fadens leidet. Dies soll dadurch

erreicht werden, daß man die Spinnlösungen mit so geringen Mengen

von Säuren oder sauren Salzen behandelt und darauf trocknet, daß

eine Bildung von Oxy- oder Hydrocellulose vermieden wird. Die zur

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 58.

Verarbeitung auf Kunstseide bestimmte Baumwolle wird unter sorg-

fältiger Vermeidung von Oxy- oder Hydrocellulose-Bildung gebleicht,

darauf gespült und mit Schwefelsäure abgesäuert. Hiernach wird mit

sehr weichem Wasser (Kondens- oder dest. Wasser) so lange gespült,

bis die Waschflüssigkeit auch nach dem Einengen einer größeren

Menge keine saure Reaktion mehr zeigt. Die Baumwollfaser selbst

gibt auch dann noch eine stark saure Reaktion. Sie braucht nur

noch an der Luft oder anderweitig bei niedriger Temperatur getrocknet

zu werden, um zur Verarbeitung zu Spinnlösungen fertig zu sein.

Man läßt die Baumwolle dann noch zweckmäßig einige Tage an

einem trocknen Orte liegen, ehe man den Lösungsprozeß vornimmt.

Hat man kein genügend weiches Wasser zur Verfügung, muß man

also die abgesäuerte Baumwolle mit Wasser von 10-12 Härtegraden
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spülen, so bringt man die Ware noch in ein letztes Bad, welches

1/100-1/5 % Säure auf das Gewicht der Ware enthält. (D. R. P. 290 131

vom 31. Mai 1913.) i

Maschine zur Gewinnung von Fasern aus Agavenblättern oder

ähnlichen Blättern mittels Druckwalzen und Bürste. Heinrich

Zimmermann, Berlin. Die Bürste wirkt mit mehreren Walzen und

einer Trommel derart zusammen, daß sie zunächst den ersten Teil des

vorgequetschten und vorgeschobenen Blattes auf der Unterlagstrommel

ausbürstet, dann dieses Blattende gegen die hinter der Bürstenwalze

liegende Druckwalze preßt und an dieser das Ausbürsten vollendet,

wobei das entstandene Faserbündel durch die Druckwalze und die

Trommel aus der Maschine befördert wird. (D. R. P. 289918 vom

9. Dezember 1914.) i

--

Zerkleinern kurzfaserigen Gutes, insbesondere von Gespinst,

wie Seide o. dgl. Maschinenfabrik für Tabak - Industrie G. m. b. H.,

Frankfurt a. M. Das in Strangform übergeführte Gut wird zugleich

mit einer es umgebenden leicht zu zerteilenden Hülle, z. B. einer

Papierhülle, in kleinste Teilchen zerschnitten. Nach dem Schnitt lassen

sich die Gespinstteilchen leicht von der zerschnittenen Papierhülle

trennen. (D. R. P. 289453 vom 6. März 1914.) i

Walze für Baumwoll - Entkörnungs- Machinen. Otto Paul

Hermann Boldt, Hamburg. Der Körper der Walze ist aus Papp-

scheiben und Drähten gebildet , und dabei sind die Drähte in den

Pappstoff eingelagert. (D. R. P. 290130 vom 20. Mai 1914.) i

―

x

Entschlichten von Baumwollstoff. J. R. Appleyard und R. C.

Jefferson. Die Schnelligkeit des Entschlichtens von Baumwollstoff

unter verschiedenen Bedingungen wurde verglichen und die Wirkung

von 1/4 % iger Schwefelsäure oder Salzsäure bei 100 ° in einer halben

Stunde und 1/2 % iger Diastaforlösung bei 60 ° in einer Stunde annähernd

gleich befunden, indem anscheinend nahezu 90 % der Schlichte entfernt

werden. (Journ. Soc. Dyers and Colour. 1915, Bd. 31 , S. 153.)

Einfluß von Chlormagnesium und Chlorzink auf Baumwollstoff

beim Sengen. W. Thomson. Während Chlorzink und Chlor-

magnesium für sich allein eine fadenschwächende Wirkung beim Sengen

von Baumwollstoff ausüben, zeigte es sich, daß eine Mischung beider

(von etwa gleichen Mengen) unschädlich war. Eine Erklärung dieses

auffallenden Verhaltens ist noch nicht gefunden. (Journ . Soc. Dyers and

Colour. 1915, Bd. 31 , S. 133.) x

-
Einwirkung von Mineralsäuren auf Baumwolle. M. Cohen.

Die Einwirkung von Schwefelsäure und Salzsäure in Stärken von 1 %

und darunter auf Baumwolle wurde durch Bestimmung der Kupferzahl

geprüft, und zwar wurde 1. die Baumwolle 1 Stunde in Säure gekocht,

ausgewaschen und getrocknet und 2. die Baumwolle in der kalten

Säure eingeweicht, bei 43° C. getrocknet und dann 10 Minuten auf

120° C. erhitzt. Im ersteren Fall wirkte Salzsäure deutlich, wenn sie

mindestens 1/128 % stark war und Schwefelsäure in Stärke von mindestens

1/82 %, im zweiten Falle Salzsäure von 1/400 % und Schwefelsäure von

1/128 % und darüber. Die Ergebnisse der Kupferzahl wurden mit der

Reißfestigkeit bei Baumwolle, die in Schwefelsäure von 1 % Stärke und

darunter gekocht war, verglichen und gaben gute Übereinstimmung.

(Journ. Soc. Dyers and Colour. 1915, Bd. 31 , S. 162.) x

Studien über mercerisierte Baumwolle. Wm. Harrison.

Die durch Reaktion von Natronlauge auf Baumwolle entstehenden

Verbindungen sind wahrscheinlich Adsorptionsverbindungen ; da aber

die Faser physikalisch verändert wird, hat die gewöhnliche Adsorptions-

formel keine Gültigkeit. Mercerisierte Baumwolle besteht aus Cellulose

von höherem Dispersionsgrad als dem gewöhnlicher Baumwolle. Das

Einschrumpfen und Aufdrehen der Fasern bei der Mercerisation beruht

auf Spannungen, die auf die durch Natronlauge erweichte Faser ein-

wirken können. Der Glanz der mercerisierten Baumwolle beruht auf

der Glättung ihrer Oberfläche. Der Querschnitt der Fasern ist von

Bedeutung für den Glanz, besonders bei glatter Oberfläche der Faser.

(Journ. Soc. Dyers and Colour. 1915, Bd. 31 , S. 198.) x

Erzielung eines samtartigen Effektes auf glatten Geweben.

August Korff, Dortmund. Das Gewebe wird zunächst mittels

Preßwerkzeugen, Walzen oder Platten mit abwechselnden Erhöhungen

und Vertiefungen versehen, wodurch eine glänzende Oberfläche ent-

steht. Sodann wird es mittels der üblichen Rauhwalzen gerauht, wo-

durch der samtartige Eindruck erzeugt wird. (D. R. P. 290 190 vom

23. April 1912.) i

Beim Mercerisieren von Geweben verwendbare Entlaugungs-

maschine, bei welcher das mit Ätzalkalilauge vorimprägnierte Ge-

webe zu seiner Entlaugung mittels Wassers oder Dampfes oder

Wassers und Dampfes oder Wassers und Kohlensäure über Breit-

streck- und Leitwalzen geführt wird. Zürcher & Co., Speicher

i . d. Schweiz. Mindestens ein Teil dieser Breitstreck- und Leitwalzen

ist auf einem gemeinsamen schwingenden Rahmen angeordnet, um die

--

Einwirkung des oder der Entlaugungsmittel auf das Gewebe intensiver

zu gestalten und damit eine vollständigere Zurückgewinnung der

Mercerisierlauge zu erzielen. (D. R. P. 289725 vom 4. Juli 1914.)
i

Bleichen von Textilstoffen mittels Persalze , insbesondere

Perborate. Dr. Rudolf Stárek, Königinhof a. d. Elbe, Böhmen. -

Bisher war das Bleichen mit Persalzen, wie Perborat, kostspieliger als

die übliche Bleichmethode mit Chlorkalk o. dgl. , weil beim Erhitzen

der Bleichflotte sich zu große Mengen der in der Flotte gelösten Per-

salze zersetzen, ohne daß der dabei freiwerdende aktive Sauerstoff als

Bleichmittel in Tätigkeit tritt. Nach vorliegendem Verfahren soll dieser

Mangel dadurch beseitigt werden , daß die zu bleichenden Stoffe mit

der Persalz-Lösung, z. B. einer Natriumperboratlösung, bei gewöhnlicher

Temperatur getränkt und nach dem Ausquetschen einem Dämpfprozeß

unterworfen werden. Hiernach wird die Ware gewaschen und gelangt

von neuem in die Persalzlösung, wird nach dem Ausquetschen wiederum

gedämpft und gewaschen, und dieser Vorgang wird so lange wiederholt,

bis die Ware genügend gebleicht ist. Die Bleichflüssigkeit wird daher

in der Bleichflotte nicht erhitzt , sondern nur auf der Faser selbst, wo

der beim Dämpfen freiwerdende aktive Sauerstoff eine intensive Wirkung

auf die Faser ausüben soll. Beim Dämpfen von Baumwolle soll man

auf diese Weise alle Schalen vollkommen entfernen können. Beispiels-

weise wird die Textilware mit einer kalten, aus 10-15 g gebranntem

Kalk pro Liter Wasser hergestellten Ätzkalk-Flotte unter Zusatz von

5-10 g Natriumperborat getränkt, dann gequetscht und 3-8 Minuten

gedämpft. Hierauf wird kalt gespült, gequescht und das Tränken,

Man kann auchDämpfen und Quetschen einige Male wiederholt.

säuern und nachträglich wieder mit kalter Perboratlösung ohne weiteren

Zusatz tränken, quetschen, dämpfen und waschen, was so lange wieder-

holt wird, bis die Ware genügend gebleicht ist. Garne , Copse und

loses Fasermaterial , wobei das Quetschen durch Absaugen (mit der

Pumpe) ersetzt wird, bleichen sich nach diesem Verfahren leichter und

schneller. (D. R. P. 289 742 vom 7. Juni 1912.) i

Die Hydrolyse der Cellulose und des Holzes. E. Hägglund.

Lex.-8°. 52 S. 1,80 M. F. Enke, Stuttgart.

Vorrichtung zur Entnahme von Kochproben aus Zellstoff-

kochern oder ähnlichen unter Druck stehenden Dampfkochgefäßen .

Karl Németh, Heidenheim a. d. Brenz. — Zur Entnahme der Proben

dient ein röhrenförmiges Gefäß e, welches an einer geeigneten Stelle

der Kocherwand b durch Niete a befestigt ist. Im Innern des Kochers

ist die übliche säurefeste Ausmauerung c vorgesehen. Um die Proben

bequem einführen und herausnehmen zu können, legt man sie in einen

Behälter d aus Drahtgewebe , welche vor Beginn des Kochens in das

Gefäße eingeführt werden. Das Gefäß e wird dann nach außen durch

den Deckelƒ mittels der Schraube g luftdicht verschlossen. Die darauf

in das Innere des Kochers geleitete Lauge sowie der Dampf dringen

durch die Löcher h des

inneren Schutzdeckels i

und die Zwischenräume i

in das Gefäß e, wodurch

die Proben in dem Be-

hälter d in gleicher Weise

wie das im Kocher befind-

licheKochgut derKochung

und Aufschließung unter-

worfen werden. Will man

eine Probe aus dem Ge-

fäß e entnehmen, so muß

zunächst der weitere Zu-

tritt von Dampf und Lauge

in das Gefäß e durch

Schließen des inneren Deckels k mittels der nach außen geführten und

durch Stopfbüchsen abgedichteten Schrauben m verhindert werden.

Sodann werden die im Gefäß e befindliche Lauge nebst dem Dampf

durch das mit Ventil p versehene Rohr o abgelassen. Nachdem man

sich von dem dichten Schluß des Deckels k überzeugt hat, wird der

Deckel ƒ nach Lösung der Schrauben g entfernt, worauf die Probe

aus dem Gefäß e entnommen werden kann. Wenn sich mehrere

Proben im Gefäß e befinden, so wird das Gefäß e sofort nach dem

Schließen des Deckels ƒ durch Öffnen des Deckels k von neuem unter

Druck gesetzt, damit die zurückgebliebenen Proben weiter gekocht

werden. (D. R. P. 289932 vom 10. April 1915.)
i

Erzeugung von marmorartig gemustertem Papier. Hugo

Anders , Leudringsen i. Westf. Eine gefärbte Papierbahn wird in

nassem Zustande vor der eigentlichen Trocknung mittels eines end-

losen Filzes oder ähnlichen Hilfsmittels eine kurze Strecke an einen

heißen Trockenzylinder gepreßt, so daß auf dem Papier blasenähnliche

Blähungen mit farbigen Rändern entstehen. (D. R. P. 289668 vom

24. Dezember 1913.) i

Verlag der Chemiker-Zeitung Otto v. Halem in Cöthen (Anhalt). Druck von August Preuß in Cöthen (Anhalt).
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9. Pharmazie. Pharmazeutische Präparate.")

Melassekohle als Ersatz für Blutkohle. H. Friedrich. Verf.

schlägt vor, nach eigenem Verfahren erzeugte Melassekohle, welche sich

bedeutend billiger als Blutkohle herstellen läßt , als Ersatz für letztere

zur ärztlichen Behandlung bei Kriegsseuchen zu gebrauchen. Entgegen

den älteren Angaben scheint nach den Versuchen des Verf. festzustehen,

daß der Stickstoffgehalt der Kohle bei der Adsorption eine unter-

geordnete Rolle spielt und die Adsorption tatsächlich nur eine Funktion

der Oberflächenenergie der Kohle ist und lediglich von der physika-

lischen Beschaffenheit der Kohle abhängt. (Osterr. Chem .- Ztg. 1915,

2. Reihe, Bd. 18, S. 137.) CS

Der vollwertige Ersatz von Liebigs Fleischextrakt im Typhus-

nährboden nach v. Drigalski und H. Conradi. A. Hirschbruch

und Fr. Diehl. Gleichwertige Ergebnisse werden mit MAGGIS ge-

körnter Fleischbrühe, noch etwas bessere mit dem wesentlich billigeren

Präparat Ochsena von A. MOHR in Altona gewonnen, von denen 10

bezw. 12,5 g für je 11 des Nährbodens zu verwenden sind. Zusatz

von Pepton ist unentbehrlich. (D. med.Wochenschr.1915, Bd. 41 , S. 606.) sp

Die Verwendung von Drigalski-Schalen zur Gewinnung von

Typhus- und Choleraimpfstoff mit Hilfe eines einfachen Apparates.

Ph . O. Süssmann. (Zentralbl . Bakteriol. 1915, [ I ] , Bd . 76, S. 288.) sp

Cholerauntersuchungen. Jacobitz. (Zentralbl. Bakteriol. 1915,

[ , Bd. 76, S. 97.) sp

Zur Frage der Verwendbarkeit aikalischer Blutnährböden für

die praktische Choleradiagnose. W. v. Lingelsheim. (Zentralbl .W. v. Lingelsheim. (Zentralbl .

Bakteriol. 1915, [ I ], Bd. 76, S. 108.)

-

sp

Eine neue Vorrichtung für rasches und billiges Arbeiten bei

Massenuntersuchungen auf Cholera. J. G. Markl. Die zur An-

reicherung im Peptonwasser dienenden Röhrchen werden nicht mit

Watte, sondern mit Aluminiumkapseln verschlossen. Diese sind an

Häkchen aufzuhängen, die an einem über dem Gestell befindlichen,

behufs Verminderung der Höhe für das Einstellen der beimpften

Röhrchen in den Brutschrank umklappbaren Bügel angebracht sind .

Im Gestell sind die Lagen der Röhrchen fortlaufend beziffert. Der

Apparat kann von DÜMLER, Wien IX, Garnisongasse 4, bezogen werden.

(Zentralbl. Bakteriol. 1915, [I], Bd. 76, S. 305.) sp

Experimentelle Untersuchungen über die Zahl der Keime und

der Infektionen . E. Bertarelli und J. Bocchia. (Zentralbl. Bakteriol.

1915, [I], Bd. 76, S. 184.) sp

Chirurgisches Nähmaterial. Firma M. Essbach, Klingenthal i . Sa.

Gegenüber dem Hauptpatent 287150¹) liegt die Abänderung vor, daß

die Nähfäden aus einer Verbindung von Darm und einer beliebigen

Art von Zwirn oder Seidenwurmdarm bestehen. (D. R. P. 290213 vom

19. August 1913, Zus. zu Pat. 287150.) i

Die Prüfung von Pulvis Rhei Compositus (Gregorys Pulver).

G. D. Elsdon und H. Hawley. - Verf. geben ihre Erfahrungen über

die Analyse dieses Pulvers , welches aus 66 T. MgO, 22 T, Rhabarber

und 12 T. Ingwer besteht, an . Dieses Pulver wird gewöhnlich durch

Ersatz des MgO durch MgCO3 verfälscht. Aufschluß hierüber gibt

die CO2-Bestimmung, welche volumetrisch nach PAUL und COWNLEY

ausgeführt wird und nicht mehr als 5 % CO2 ergeben soll. Die vereinigten

Anteile von Rhabarber und Ingwer können leicht aus der Bestimmung

der Asche und der Magnesia berechnet werden. Ferner geben Verf.

eine annähernd richtige Berechnung des Rhabarber- und des Ingwer-

anteiles aus dem Aschen- und Magnesiagehalte und dem wässrigen

Essigsäure- und Methylalkoholextrakte an. (Pharm . Journ . 1915, 4. Reihe,

Bd. 41 , S. 100.) CS

Jahresbericht über die neuen Arzneimittel 1914. R. Lüders.

(Ztschr. angew. Chem. 1915, Bd. 28, I, S. 325.)

*) Vergl. Chem .-Ztg. Repert. 1916, S. 83.

~ 14. Beleuchtung.

18. Gase. Trockene

32. Photochemie und Photographie.

Darstellung von Estern der Alkamine. Farbenfabriken vorm.

Friedr. Bayer & Co. Mono- oder Diacidylderivate des Urethans

werden mit Alkaminen erhitzt. (D. R. P. 290 522 v. 29. März 1914.)

Zur Anwendung des Ortizons. E. Mosbacher. Die be-

kannten Vorzüge des Präparats werden durch Erfahrungen im Kriege

b.stätigt. Auffallend ist das schnelle Verschwinden des Bac. pyocyaneus,

wichtig, daß die Wundflächen in ihrer ganzen Ausdehnung mit dem

Pulver bedeckt werden. Das Präparat eignet sich auch ausgezeichnet

zur Stillung von Blutungen aus der Nase, spontanen und solchen nach

operativen Eingriffen , wie aus anderen Operationswunden und wurde

mit gutem Erfolge auch gegen Siebbeineiterung und Mittelohreiterungen

verwendet ; bei diesem mußte von der Verwendung von Ortizonamylose

wegen Reizwirkungen abgesehen werden , die nach reinem Ortizon

nicht auftraten. Dieses wurde in Form der Stifte auch häufig als Mund-

desinfiziens verwendet. (D. med. Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S. 711.) sp

Über Teerbehandlung des chronischen Ekzems. Thedering. -

Verf. verteidigt gegen CHAJES seine Auffassung, daß der Teer be-

nutzt wurde Steinkohlenteer seine Heilkraft bei chronischem Ekzem
--

nicht irgendwelchen spezifischen, gegen die jeweilige Krankheitsursache

gerichteten Eigenschaften verdanke, sondern lediglich seiner Wirkung

als Hautreizmittel. (D. med. Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S. 681.) sp

Zur Behandlung der Pneumonie mit Optochinum hydrochloricum

(Äthylhydrocuprein). Bieling . (Therap.d.Gegenw.1915 , Bd. 17 , S. 203.) sp

Medikamentöse Behandlung des akuten Gelenkrheumatismus

mittels Kalmopyrin-Klysmen. A. Jonasz. (Wien. med. Wochenschr.

1915, Bd. 65, S. 797.) sp

-Über Noviform. G. Seegall. Das unter diesem Namen be-

nutzte Tetrabrombrenzcatechinwismut (VON HEYDEN) hat Verf. in Über-

einstimmung mit anderen Autoren völlig reizlos und geruchlos, dabei

als gutes Mittel in der Wundbehandlung befunden. (D. med. Wochenschr.

1915 , Bd. 41 , S. 770.) sp

Herstellung wasserlöslicher Alkalisalze von Quecksilberverbin-

dungen. Chemische Fabrik von Heyden , Akt. -Ges. in Radebeul

bei Dresden. An Stelle der im D. R. P. 216267¹) gebrauchten Oxy-

benzoesulfosäuren, verwendet man Benzoesulfosäuren und zwar in Form

der freien Säure, der sauren oder neutralen Alkalisalze. (D. R. P. 290210

vom 22. Januar 1913, Zus. z. Pat. 216267)

V

r

Darstellung von nicht hygroskopischen Salzen des Cholins.

F. Hoffmann- La Roche & Co. , Grenzach. Cholin bildet mit di-

halogensubstituierten Oxybenzoesäuren in Wasser leicht lösliche und

dennoch nicht hygroskopische Salze. Die Darstellung erfolgt durch

Absättigen der freien Base mit der betreffenden Säure oder durch Um-

setzung der Salze. (D. R. P. 290523 vom 12. August 1913.) гр

Darstellung einer in Wasser leicht löslichen Silberglykocholat-

verbindung. Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning.

An Stelle des im D. R. P. 2849982) verwendeten Ammoniaks läßt man

Hexamethylentetraminlösung auf Silberglykocholat einwirken und ge-

winnt durch Eindampfen bei niederer Temperatur ein festes Produkt,

ein Hexamethylentetramin - Silberglykocholat. (D. R. P. 290262 vom

26. Februar 1914, Zus. zu Pat. 284998.)
r

DieDie keimtötende Kraft der Zahnkitte. P. Poetschke.

kupferhaltigen Zahnkitte, die als keimtötend angepriesen werden, sind

sehr verschieden in ihrer chemischen Zusammensetzung und in ihrer

keimtötenden Wirkung. Kupferjodür erhöht bei einem Zahnkitt ganz

bedeutend diese Wirkung. Verf. beschreibt einige bakteriologisch

Prüfungen derartiger Zahnkitte. (Journ. Ind. Eng. Chem. 1915,

Bd. 7, S. 195.)CS

¹) Ebenda 1915, S. 394. 1) Chem.-Ztg. Repert. 1909, S. 630.

sm

2) Chem.-Ztg. Repert. 1915, S. 350.
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Öfen. Generatoren. Dampfkessel.")

Torfstechmaschine mit Schlittenführung und das Stichfeld in

drei zu einander senkrechten Ebenen zerschneidenden, der Höhe

nach verstellbaren Messern. Jacob Greß, Rosenheim, Oberbayern.

Die als Schlitten dienende Platte g ist vorn bei h oder auch an beiden

Seiten aufgebogen. Auf ihr sind zwei oder mehr Scheibenmesser k

drehbar und in der Höhe verstellbar gelagert, welche durch Schlitze n

der Platte g hindurchtreten und zur Herstellung der Längsschnitte im

Stichfeld dienen. Hinter den kreisenden Scheibenmessern k und unter

dem Schlitten g ist etwa

in gleicher Höhe mit

dem tiefsten Punkt der

Messer k ein pflugartig

wirkendes Messer o von

dreieckigerGrundrißform

angebracht, welches die

Schnitte aller Scheiben-

messer k bestreicht und

zur Herstellung der Tie-

fenschnitte dient, d. h.

die Torfsoden in wage-

rechtem Schnitt durch- h-

schneidet. Dieses Pflug-

messerblatt ist in der

X-

16

oooo

یھبیدر

p

Mitte an einem senkrechten Steg p befestigt , der vorn konzentrisch

zum Umfang der Messer k ausgeschnitten und so nahe an das mittlere

Scheibenmesser herangeführt ist , daß zwischen beiden nur ein enger

Spalt z verbleibt. Es können sich daher keine Klumpen an der Stirn-

seite des Steges p ansetzen , welche das Moor aufreißen. Unzersetzte

Fasern werden durch das Messer zerschnitten, sodaß auch jede An-

häufung von Fasern verhindert wird. (D. R. P. 290021 vom 28. No-

vember 1912, Zus. zu Pat. 265684.) i

Neue Kenntnis über die Kohlen und ihre praktische Anwendung.

H. C. Porter. (Journ. Ind. Eng. Chem. 1915, Bd. 7, S. 239.) sm

Trichter-Aufgabevorrichtung für mechanische Röstöfen , mit

einer Aufgabeplatte unter dem Trichterauslauf und einem Material-

abstreicher. Nichols Copper Co., New York. Der Ofen ha: den

üblichen zylindrischen Schacht mit Außenmantel 1 und übereinander-

liegende Herde 2, 3, 4, die abwechselnd am Umfang und in der

Mitte mit Durchlässen versehen sind. Der oberste Herd 2 bildet zu-

gleich das Ofendach und dient wie üblich zur Aufnahme und Trocknung

des Gutes, ehe

dies in den

24

дан
ды

.

71

19

5

4

8

5

1-20

7

-

Ofen gelangt.

DurchdenOfen

erstreckt sich

die umlaufende

doppelwandi-

ge Hohlwelle 5

mit den Rühr-

armen 6, 7, 8.

Die Material-

zufuhr zum

Ofen wird

durch Vergrö-

Berung oder

Verringerung

der Aufnahme-

fläche der Auf-

gabeplatte 13

oder durch

Änderung des

Abstandes des

Teleskopaus-

laufes 20, 21

eines mit der

Rührwelle um-

laufenden

Trichters 19

vom darunter

befindlichen

Herd oder durch beide Mittel geregelt. Durch die Zinken des Rühr-

armes 6 wird das Gut in den Trichter 19 befördert, dessen Rand

unter einem Ringflansch der Auslaßöffnung des Herdes 2 greift, wo-

durch mittels des Trichterinhaltes eine Abdichtung zwischen Trichter

und Dach erzielt wird. Durch den verlängerten Auslauf 20 des

Trichters fällt das Erz auf den Herd 3. Zur Erleichterung der Hand-

habung der teleskopartigen Verlängerung 21 des Trichterauslaufes dient

eine mittels Handgriffes 24 bewegliche, an einem der Arme 6 ge-

führte Stange 22. (D. R. P. 289998 vom 4. März 1914.)
i

-

Vorrichtung zum Heben und Senken eines Stehrostes. Hans

Häuser und Ernst Deppermann , Hannover-Döhren. Der Steh-

rost ist an dem einen Arm eines gabelartigen zweiarmigen Hebels ge-

lagert, gegen dessen anderen aufwärts gebogenen Arm ein mit An-

schlagzapfen versehener Hebel wirkt, der durch eine angelenkte Stange

gehandhabt wird. (D. R. P. 285 386 vom 17. Dezember 1913.) i

Gaserzeuger mit selbsttätiger Aschenentfernung und drehbarem

trichterförmigem Rost, in dessen untere Auslauföffnung eine kegel-

förmige Lufthaube hineinragt. Otto Uehlendahl, Stuttgart. - Der

trichterförmige Hohlkörper a liegt mit seiner senkrechten Achse b und

seiner unteren Auslauföffnung exzentrisch zur Mittelachse c des Gas-

erzeugerschachtes d und zur kegelförmigen Lufthaube e und dreht sich

um seine eigene Achse b. Außer um seine eigene Achse b dreht

sich der Trichter mit seiner Achse auch um die Mittelachse & des Gas-

erzeugerschachtes. Der mit Luftaustrittsöffnungen versehene Teil des

trichterförmigen Hohlkörpers a ist mit einem kegelförmigen Mantel n

umgeben, der zentral

zur Achse des Gas-

erzeugerschachtes

luftdicht mit dem

Trichter a verbun-

m

2

a

αι

den ist. Dieser

Mantel n taucht

unten in denWasser-

behälter p ein und

ist am äußeren un-

teren Rande mit

Aschenschaufeln t

versehen. Der Trich-

ter a wird auf oder

gegen Rollen 9 91

gelagert, damit der

Seitenschub aufge-

nommen wird und kein Ausweichen nach oben und unten stattfinden

kann. Die Drehung des Trichters a erfolgt durch Zahn- und Schneckenrad-

getriebe s.
Die Aschenschaufeln t drehen sich mit dem Mantel n

und fördern dabei die Asche aus dem Behälter p heraus. Zum Auf-

fangen der Asche ist ein Kasten u vorgesehen, der gleichfalls an dem

Mantel n befestigt ist und an bestimmter Stelle seines Umlaufs von

Hand oder selbsttätig entleert wird. Die Verbrennungsluft gelangt

durch ein Rohr zunächst in den Hohlkörper e, wo eine geringe

Menge austritt. Der größere Teil der Luft geht durch ein oder

mehrere Rohre m in einen den Trichter z umgebenden Hohlraum o und

von dort durch die Spalten des Trichters a zu dem darin befindlichen

Brennstoff. Der obere Teil ag des Trichters a erhält Wasserkühlung.

(D. R. P. 289913 vom 21. Januar 1913.)
i

Vom Kesseldampf selbsttätig beeinflußter Feuerungsregeler

mit Differentialkolben, hinter dessen kleinem Kolben der Dampf-

druck wirkt. Dipl.- Ing. Otto Trenkelbach, Cöln- Klettenberg, und

F. Heinz Becker, Hannover. (D. R. P. 289 801 v. 18. Mai 1913.) i
J.

Vom Kesseldampf selbsttätig beeinflußter Feuerungsregler mit

Differentialkolben, hinter dessen kleinem Kolben der Dampfdruck

wirkt. Dipl.- Ing. Otto Trenkelbach , Cöln-Klettenberg, und J. F.

Heinz Becker , Hannover. Der Differentialkolben ist als Steuer-

glied für einen, den Rauchschieber verstellenden Kolben ausgebildet.

(D. R. P. 290292 vom 22. Oktober 1913, Zus. zu Pat. 289 801.)

Unterschubfeuerung für Kessel mit Beschickungstrommel,

welche durch ein Reibungsgesperre absatzweise gedreht wird.

Franz Marcotty, Berlin-Schöneberg. - Bei Leergang des Gesperres

wird eine nachgiebige Rückzugsvorrichtung gespannt, durch welche die

Beschickungstrommel nittels des Gesperres gedreht wird. (D. R. P.

289915 vom 11. Oktober 1913.)
i

Wasserrohrkessel mit Bündeln von Wasserröhren zwischen

Ober- und Unterkessel und neben und über dem Feuerraum in

der Längsrichtung des Kessels angeordnetem Überhitzer. Hermann

Bartsch, Hamburg. Der Überhitzer ist von dem Feuerraum durch

eine hohle feuerbeständige Wand getrennt ; der Hohlraum dieser Wand

dient zum Hindurchleiten und Vorwärmen von Luft. (D. R. P. 290060

—

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 93. vom 12. August 1913.)
i
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14. Beleuchtung. Heizung. Kühlung.")

Mitwirkung des Chemikers in der Glühstrumpfindustrie. S.

Mason. Diese Industrie beruht hauptsächlich auf der chemischen

Forschung der seltenen Erden. Aber auch viele andere chemische und

physikalische Aufgaben waren noch nach der bedeutenden Entdeckung

WELSBACHS zu lösen , ehe diese Industrie auf den hohen Stand ge-

bracht worden ist, auf dem sie sich jetzt befindet. (Journ. Ind. Eng.

Chem . 1915, Bd. 7, S. 279.) sm

Vorrichtung zum Festhalten der Glasglocke am Lampenkörper

für hängendes Gasglühlicht unter Benutzung von federnden Stiften.

Westdeutsche Porzellanfabrik G. m. b. H., Duisdorf bei Bonn.

(D. R. P. 290124 vom 4. Juli 1914.) i

Reflektoranlage für Straßenbeleuchtung, wobei zwei oder mehr

Oberreflektoren mit einem Unterreflektor vereinigt sind. Dr. -Ing.

Schneider & Co., Elektrizitäts - Ges. m. b. H., Frankfurt a. M.

(D. R. P. 290015 vom 25. März 1914.) i

Gasdruckregler fürWaggonbeleuchtungsanlagen. Julius Pintsch

Akt. -Ges., Berlin. (D. R. P. 290017 vom 21. Dezember 1913.) i

-

Grubenlampe mit durch flüssigen Brennstoff gespeistem Glüh-

licht. Oscar Bailly, Lüttich in Belgien. Die Lampe hat drei

konzentrische, an ihren unteren Enden zusammengeführte Rohre, deren

innerstes oben den Bunsenbrenner trägt und den durch die untere

Rohröffnung in den Brennstoffbehälter ragenden Vergaserdocht enthält,

während die beiden anderen , oben offenen und lediglich am unteren

Ende in Verbindung stehenden Rohre einen Teil der Luftleitung bilden,

derart, daß die Luft zunächst im äußeren Rohr abwärts strömt, um

dann im mittleren Rohr den Vergaser seiner ganzen Länge nach gegen-

läufig zur Wärmeströmung zu umspülen. (D. R. P. 290062 vom

12. Februar 1914.) i

Glühlicht - Dampfbrennerlampe, bei welcher der Verdampfer

leicht lösbar zwischen dem Lufteinlaß des Mischrohres und dem

Brennstoffzuleitungsrohr eingesetzt ist. Adolf Gustav Kaufmann ,

New York. Auf dem Verdampfer sitzt eine Anheizschale mit ge-

riffeltem Rand, welche als Handhabe beim Ein- und Ausschrauben des

Verdampfers dient. (D. R. P. 290019 vom 2. Februar 1915.) i

Vorrichtung zur Beobachtung der richtigen Höheneinstellung

von Glühlampen mit kleinem Leuchtkörper in Armaturen mit ver-

stellbarer Fassung. Dr.-Ing. Schneider & Co., Elektrizitäts-

Ges. m. b. H., Frankfurt a. M. In der Armatur ist ein Körper an-

geordnet, dessen Schatten durch seine Lage, Größe, Form oder Richtung

die jeweilige Stellung der Lichtquelle von außen erkennen läßt. (D.R.P.

285965 vom 11. August 1914.) i

-

--
Elektrische Handlampe. Anton Schrader, Essen a. d. Ruhr.

Die Lampe betrifft eine weitere Ausbildung der Lampe nach D. R. P.

24545, welche beim Erfassen zum Aufleuchten gebracht wird. Der

Kontaktmantel ist in der Höhenrichtung frei beweglich auf dem Strom-

leitungsmantel gehalten, und reicht nicht bis an die Fassung der Glüh-

birne. Erst nach Heranbewegen des Kontaktmantels an die Fassung

erfolgt der Schluß des Stromkreises. (D. R. P. 289646 vom 1. No-

vember 1913, Zus. zu Pat. 284645.) i

Federaufzugvorrichtung für elektrische Lampen mit die Lampe

festhaltender Bremsung. Gebr. Lieske , Grödel bei Riesa. - Die

Bremse besteht aus einer Blattfeder, die mit regelbarem Druck an einem

losen Sperrad anliegt und das Lampengewicht ausgleicht. (D. R. P. 284698

vom 28. Januar 1914.)

--

i

Schaltung für Bogenlampen. Körting & Mathiesen Akt.- Ges. ,

Leutzsch-Leipzig. Eine Reihe Bogenlampen ist an einen Transfor-

mator für konstanten Strom angeschlossen. Bei einer absichtlichen vor-

übergehenden Veränderung der Stromstärke werden die Lampen kurz-

geschlossen und dadurch zum Verlöschen gebracht oder auf geringere

oder höhere Spannung und damit auf kleinere oder größere Lichtstärke

gebracht. (D. R. P. 285467 vom 1. Januar 1914.)

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 75.

i

9

Elektrischer Heizkörprer für ein- und mehrphasigen Wechsel-

strom. Robert Spillmann , Zürich, Schweiz. Die Heizleiter be-

stehen aus zwei ineinander stecken-

den , durch eine Isolierschicht ge-

trennten Röhren, welche an dem

einen Ende derart leitend miteinander

verbunden sind, daß sie vom Strom

in entgegengesetzter Richtung durch-

flossen werden , wobei die innere

Röhre zur Aufnahme eines als Wärme-

sammler und Temperaturregler wir-

kenden Stoffes dienen kann. Vom Trans-

formator g wird der elektrische Strom mittels

Bügel e den Gruppen der inneren Röhren b

Letztere sind durch Zwischen-e zugeführt.

stücke c mit den äußeren Röhren a leitend

verbunden. Von diesen Röhren fließt der

Strom durch den Bügel d zum Trans-

formator g zurück. Die Stromzuleitungs-

bügel d und e sind mit leitenden Rohr-

verbindungsnippeln versehen. Die Isolier-

schicht zwischen denden Röhren a und b

dient zugleich als schlechter Wärmeleiter

zur Erzeugung der erforderlichen Wärme-

stufe. Die Temperatur des wärmeerzeugen-

den Teiles der Röhren braucht nicht über

450° C. zu steigen , so daß sie auf die

Dauer nicht verbrennen. Die inneren

Röhren können mit Wasser oder Luft oder

auch mit einem zur Wärmeaufspeicherung

geeignetem Metall gefüllt sein . (D. R. P.

289 851 vom 26. Juni 1914.) i

Vorrichtung zur Entgasung des Kältemittels in Berieselungs-

kondensatoren. Gesellschaft für Lindes Eismaschinen A.-G.,

Wiesbaden. Die Dämpfe des umlaufenden Kältemittels gelangen

beispielsweise durch den Olabscheider 1 und die Rohrleitung 2 in das

D

♡

Verteilungsstück 3 und von diesem

in die oberen Rohrschlangen 4, 4, 4, 4,

in welchen sie durch die Einwirkung

des äußerlichen Rieselwassers nach

Bedarf vorgekühlt und zum Teil ver-

flüssigt, also auf einen wesentlich ge-

ringeren Rauminhalt herabgesetzt wer-

den. Die Strömungsgeschwindigkeit

in dem mit großem Querschnitt ver-

sehenen Zwischensammelstück 5 wird

hierdurch so gering, daß sich die

Falschgase (z. B. Luft) von dem Kälte-

mittel trennen und Gelegenheit haben,

sich in dem großen, unmittelbar auf-

gesetzten Dom 6 anzusammeln , so

daß sie während des Betriebes ohne

nennenswerten Verlust an beigemeng-

ten Dämpfen des Kältemittels abge-

lassen werden können. Die im Dom 6

eingeschlossenen Falschgase können

auch durch äußerliche Berieselung des Doms einer Kühlung

unterzogen und dadurch noch vollständiger von dem etwa bei-

gemengten dampfförmigen, aber kondensierbaren Kältemittel be-

freit werden. Aus dem Zwischensammelstück 5 gelangt das

Kältemittel in die unteren Rohrschlangen 8, 8, 8, 8, in welchen

die restlose Verflüssigung stattzufinden hat, und alsdann in das

untere Sammelstück 9 und durch die Leitung 10 zu dem Re-

gulierventil 11. (D. R. P. 289 947 vom 9. Mai 1914.) i

15. Wasser. Abwässer.")

Zur Bestimmung der Härte in natürlichen Wässern unter Be-

rücksichtigung der Alkalien. O. Mayer. Verf. erörtert die wechsel-

seitigen Beziehungen der verschiedenen Härtearten und weist einige

einfache Verfahren zu deren Bestimmung nach. Als eine Erweiterung

der Carbonathärte führt Verf. den Begriff der Carbonatzahl neu ein,

welche angibt, wie viel Teile Erdcarbonate , als CaO ausgedrückt , auf

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 47.

100 T. Abdampfrückstand treffen , welche Zahl einen Rückschluß auf

die Zusammensetzung und die Qualität eines Wassers ermöglicht. Die

Verfahren zum Nachweis und zur Bestimmung der kohlensauren Alkalien

wurden einer Revision unterzogen und weiter ausgeführt.

anal. Chem. 1915, Bd . 54, S. 289.)

(Ztschr.

CS

Vorrichtung zur Bestimmung der im Wasser gelösten Luftgase.

L. W. Winkler. Verf. beschreibt sein Verfahren zur Bestimmung
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der gelösten Luftgase im Wasser, welche durch Kohlendioxyd aus-

getrieben und in einer kleinen, etwa 1 cm weiten, in 1/10 ccm geteilten

Glasmeẞröhre, die bis zur glockenförmigen Erweiterung 10 ccm faßt,

über 10 % iger Natronlauge gesammelt und gemessen werden. In dem

Gasgemenge wird der Sauerstoff durch hydroschwefligsaures Natrium

gebunden und die Stickstoffmenge sodann gemessen. Von der ge-

fundenen N-Menge ist 0,10 ccm, von der O-Menge 0,05 ccm in Abzug

zu bringen. (Ztschr. angew. Chem. 1915, Bd. 28, I, S. 366.) CS

Zur Sauerstoffbestimmung nach L. W. Winkler. I. G. Bruhns.

(Chem.-Ztg. 1915, S. 845.)

Der normale Chlorgehalt der Oberflächengewässer in West-

Florida. C. A. Brautlecht und B. N. Langley. (Journ. Ind. Eng.

Chem. 1915, Bd. 7, S. 357.) sm

sm

Mitwirkung des Chemikers in der Trinkwasserindustrie. W. P.

Mason. (Journ. Ind. Eng. Chem. 1915, Bd . 7, S. 289.)

Wasser- und Abwasserreinigung.

Chem. 1915, Bd. 21 , S. 225.)

P. Rohland. (Ztschr. öff.

CS

Die Abwasser. Ihre Beseitigung und Reinigung. J. E. Mayer.

4 M. O. Leiner, Leipzig.

Selbsttätiges Entlüftungsventil für Wasserleitungen. Dr.-Ing.

Karl Lemberg, Plauen i . V. (D. R. P. 289858 vom 1. Juli 1914.) i

--

Brunnenfilter mit doppeltenWänden. Stanislaus v. Kraszewski ,

Charlottenburg. Die Einrichtung des Hauptpatentes 288 960¹) ist hier

dahin abgeändert, daß die Auffangetaschen zwischen den Durchgangs-

öffnungen in dem Außenrohr und dem Innenrohr durch Böden mit

nach unten sich erstreckenden Leitwänden gebiidet werden. (D. R. P.

289643 vom 13. September 1914.)

d

i

Brauchbarmachung von natürlichem Wasser

(Brunnenwasser o. dgl . ) für gewerbliche Zwecke.

Carl Neff und August Brandes , Hannover.

Man läßt das Wasser rasch über die Oberfläche eines

Metalles, wie Aluminium, fließen, wobei der Wasser-

strom und die Metalloberfläche dem Lichte ausgesetzt

werden. Die Abbildung zeigt eine zur Ausführung

des Verfahrens geeignete Vorrichtung. Diese trägt

auf einem Ständer a eine oder mehrere gewellte

Platten oder Streifen b aus Metall, z. B. aus Alu-

minium. Die Platten oder Streifen stehen nahezu

senkrecht, und die Wellen verlaufen in der Längs-

richtung der Platten. Das Wasser läßt man auf das

obere Ende der Platten oder Streifen tropfen oder

fließen, und zwar am besten mittels eines mit Scheide-

wänden d versehenen Trichters c. Die Oberfläche

-

des Aluminiumstreifens und der Wasser-

fläche wird dabei dem Licht ausgesetzt.

Ist das Wasser ein oder mehrere Male

über das Metall herabgerieselt , so soll,

wenn das Wasser beispielsweise als Kessel-

speisungswasser benutzt werden soll, der

sonst den Kesselstein veranlassende Be-

standteil sich in Form eines schlammigen

Niederschlages über dem Kesselboden ab-

lagern. (D. R. P. 289938 v. 19. Mai 1907.) i

Entgasungs- und Entlüftungsgefäß für Flüssigkeiten. Emil

Eckmann , Erfurt. Der Gegenstand des Hauptpatentes 289 2672) soll

hier dahin verbessert werden, daß die kreisende Bewegung der aus

dem Zuführungsrohr austretenden Flüssigkeit möglichst weit ausgebreitet

und die Widerstände der Flüssigkeitsströme an ihren Austrittsstellen

vermindert werden. Zu diesem Zweck sind in dem Flüssigkeitszuführungs-

rohr 1, welches in die Kammer 2

mit Auslaß 3 für die entlüftete Flüssig-

keit mündet , eine oder mehrere

schraubenförmig gewundene Scheide-

wände 4 angeordnet, deren Ränder

an der Innenwand des Rohres 1 dicht

anliegen, so daß eine entsprechende

Anzahl gewundener Durchlässe für

die Flüssigkeit entsteht. Oberhalb

der Mündung des Rohres 1 ist ein

tellerförmiges, unten kegelförmig ge-

staltetes Leitorgan 6 angeordnet,

welches die austretende Flüssigkeit

nach außen ausbreitet. Dieser Teller

ist mit der Wand oder den Wänden

2

4 fest verbunden und kann mit letzteren mittels einer angebrachten

Stange 7 gehoben und gesenkt werden, um die Drehbewegung der

Flüssigkeit zu regen . (D. R. P. 289 813 vom 24. Dezember 1914

Zus. zu Pat. 289 267.)

Etwas über Fäkalienkläranlagen für Fabriken. H.Winkelmann.

Verf. bespricht kurz die biologische Abwasserklärung nach voraus-

gegangenem Faulverfahren, sowie im Anschlusse daran diejenige Bau-

art und den Betrieb derartiger Anlagen, die sich besonders im Fabrik-

betriebe bewährt haben. Verf. beschäftigt sich besonders mit dem

biologischen Tropfverfahren und den nach diesem System gebauten

Anlagen, deren Vorteil hauptsächlich in der vollständig selbsttätigen

Arbeit des Reinigungsvorganges liegt, welcher eine Bedienung, wie

beim Fällungsverfahren, nicht erforderlich macht. (Ztschr. angew. Chem.

1915, Bd. 28, I, S. 331.)

--

CS

Reinigung des Abwassers durch Lüftung bei Gegenwart von

aktiviertem Schlamm. E. Bartow und F. M. Mohlman. Bei der

Behandlung des Abwassers in Gegenwart von aktiviertem Schlamm mit

Luft geht die Nitrifizierung im Abwasser rasch vor sich. Das vor-

handene Ammoniak setzt sich nicht quantitativ in Nitrit und hiernach

durch Oxydation in Nitrat um , sondern Nitrat und Nitrit bilden sich

gleichzeitig. Vor der Lüftung betrug der Gehalt an Bakterien im Ab-

wasser 750000 im ccm. Die nach der Lüftung und Absetzung über

dem Schlamm schwimmende Flüssigkeit enthielt nur noch 20 000

Bakterien. Die Aktivität des Abwasserschlammes hatte seine Ursache

in der Anwesenheit eines Ringelwurms , Aeolosoma hemprichi. Der

Rückstand des Schlammes nach dem Trocknen enthielt 4 % Fett, 1,44 %

Phosphor und 75 % bei dem Glühen sich verflüchtender Stoffe . Somit

besitzt der Schlamm Düngerwert. (Journ . Ind. Eng. Chem. 1915,

Bd. 7 , S. 318.) sm

Rückstauverschluß für Sinkschächte. Robert Krause , Bremen.

(D. R. P. 289894 vom 30. Juli 1914.)

p

・

i

Entwässerungsrinne mit oder ohne Querschotten zur Über-

führung des Klärschlammes aus dem Klärbehälter nach den

Schlammbeeten in frischem Zustande.. Paul Bunzel, Cöthen in

Anhalt. - Jede Abteilung der Entwässerungsrinne ist mindestens mit

einem einstellbaren Überlauf für das aus dem Schlamm

sich ausscheidende Wasser, sowie mit einem oder

mehreren absperrbaren Schlammauslässen versehen.

Die Abbildung zeigt einen der Überläufe im Längs-

schnitt. Er besteht aus zwei ineinander angeordneten

Hohlzylindern p p¹, welche Schlitze p2 und p³ auf-

weisen , die in gleicher Höhe angeordnet sind, jedoch

schräg nach verschiedenen Richtungen verlaufen. Der

äußere Hohlzylinder steht fest , während der innere

sich drehen kann. An der Stelle , wo die Schlitze p²

und p³ sich überschneiden , entsteht eine Öffnung p¹,

durch welche das in der Entwässerungsrinne über dem

Schlamm stehende Wasser in das Innere des Überlaufs

gelangen kann , um durch eine untere Öffnung på in

das Abfallrohr überzutreten. Je nach der Einstellung

des Zylinders p¹ in dem Zylinder p kann man die

Durchtrittsöffnung pt höher oder tiefer legen. (D. R.

P. 290041 vom 15. Mai 1912.) i

Abwasser- Reinigungsanlage mit selbsttätig wirkendem Ver-

schlußorgan für die Schlammabführung aus dem Absetzraum in

den Faulraum. Fritz Grimm , Görlitz. Da bei der Anlage des

Hauptpatentes 289 287¹) der Schwimmer mit seiner Wasserzu- und -ab-

leitung ziemlich tief liegt, ist die Anlage bei geringem Gefälle nach

dem Flusse oder dem sonstigen das Abwasser aufnehmenden Gewässer

nicht ohne weiteres verwendbar. Um diesen Mangel zu beseitigen,

ist nach vorliegen-

der Erfindung der

mit derWasserzu-

und -ableitung

verbundene

Schwimmer ober-

halb des von ihm

getrennten ,

liegenden

tief

Ver-

schlußorgans an-

--

geordnet, und es sind beide zu gemeinsamer Bewegung verbunden.

Die Abbildung zeigt einen Geländeschnitt mit der Anlage. Der

Schwimmer c ist unabhängig von dem beliebig ausgebildeten Verschluß-

organ c und mit ihm beispielsweise starr verbunden. Mit d ist die

Wasserzuleitung, mit e die Wasserableitung bezeichnet, welche beiden

Leitungen verschiedene lichte Weite besitzen, so daß eine rasche Füllung,

aber eine langsamere Entleerung des Schwimmers stattfindet. Da sich der

Schwimmer jetzt in der Höhe des Wasserspiegels des Klärbassins be-

findet, so ist der Wasserablauf aus dem Schwimmer auch bei geringem

Gefälle nach dem Flusse f ohne besondere Vorkehrungen möglich

(D. R. P. 289939 vom 24. März 1914, Zus . zu Pat. 289 287.)

¹) Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 38. ¹) Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 47.2) Ebenda 1916, S. 47.
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Vorrichtung zur ununterbrochenen Abscheidung von Flüssig-

keit aus körnigem Gut , insbesondere aus Kalisalzen.

Schilde, Maschinenfabrik und Apparatebau - Gesellschaft

m. b. H. und Siegfried Haun , Hersfeld. In dem muldenförmigen

Trog ist oberhalb der Trogsohle ein aus den Sieben 2, 3 gebildeter
1

durchlässiger Zwischenboden angeordnet , während auf dem Trogrand

Schienen 4 angebracht sind , auf denen die Ro'len 5 des Transport-

rahmens 6 laufen , der mittels einer Schubstange 7 hin und her be-

wegt wird. In dem Trog 1 arbeiten die an den Rahmen 6 an den

Achsen 8 der Rollen 5 aufgehängten Schubbleche 9, die so gekrümmt

sind, daß ihr unteres Ende gegen die Vorscl.ubbewegung des Rahmens

zurückgebogen ist. Die Schubbleche werden bei ihrer Vorwärtsbewegung

dadurch gehalten, daß Nasen 11 an ihren Lageraugen sich gegen am

Rahmen 6 befestigte Schienen 10 legen. Bei der Rückwärtsbewegung

X 10
8 8 5 10 8

11 2 94 9

13 3

6

10

können die Schubbleche

ausweichen und sich

über die Gutshaufen be-

wegen. Das von an-

haftenden Flüssigkeiten

zu trennende Gut wird

bei X zwischen dem

ersten und dem zweiten

Schubblech aufgegeben.

Unterhalb des durch-

lässigen Zwischenbo-

dens 2, 3 ist ein Luft-

saugestutzen 12 ange-

ordnet, vonwelchem ein

Einhängerohr 13 in das Innere des sonst abgeschlossenen Troges 1

hineinragt, dessen Decke die Siebe 2, 3 bilden. Durch einen Auslaẞ-

stutzen 14 kann der Trog entleert werden. Die Schubbleche 9 reichen

nicht ganz bis an den Siebboden 2, 3 heran, so daß von dem auf-

gegebenen Gut stets eine gewisse Schicht auf dem Sieb 2 liegen

bleibt. Hierdurch wird verhindert, daß infolge des im Luftsaugeraum

herrschenden Unterdruckes die Luft von außen unmittelbar durch die

Löcher der Siebböden hindurchtreten kann, ohne auf die auszudrückende

Flüssigkeit einzuwirken. Die Schubbleche üben beim Vorwärtsgang

einen nach unten gerichteten Druck auf das zu entwässernde Gut aus

und pressen die Flüssigkeit kräftig in die zwischen den einzelnen vor-

geschobenen Haufen des Gutes vorhandenen trichterförmigen Lücken,

aus denen die Flüssigkeit durch das unter der Deckschicht des oberen

Siebbodens 2 herrschende gleichmäßige Vakuum abgesaugt wird. (D. R. P.

2.9774 vom 28. Januar 1914.)
i

Die Kalirohsalze, ihre Gewinnung und Verarbeitung. W. Michels

und C. Przibilla. 25 M. Otto Spamer, Leipzig.

Die Entstehung der deutschen Kalisalzlager. E. Jänecke. 8°.

109 S. 4,80 M. F. Vieweg & Sohn, Braunschweig.

Untersuchungen über die Salzsysteme ozeanischer Salzablage-

rungen. J. D'Ans. Experimentell bearbeitet von A. Bertsch und

A. Geßner. Wenn die kleinen Unsicherheiten und Lücken der

chemischen Erforschung der Salzsysteme ozeanischer Salzablagerungen

beseitigt sein werden, und die Mineralogen und Geologen weitere be-

merkenswerte Salzprofile lückenlos chemisch und petrographisch durch-

gearbeitet haben werden, wird mit großer Wahrscheinlichkeit die ganze

Geschichte der Entstehung der deutschen Kalisalzablagerungen abgeleitet

werden können. (Kali 1915, Bd. 9, S. 148, 161 , 177, 193, 217, 229,

245 und 261.)

—

CS

Über die Möglichkeit, Kalisalze durch systematischen Aus-

solbetrieb zu gewinnen. J. Führer. Verf. hofft dargetan zu haben,

daß nach den bisherigen Erfahrungen eine systematische Aussolung

von Kalisalzlagerstätten mit nachfolgender Laugenversiedung ein durch-

aus aussichtsreiches Verfahren ist, das gegenüber dem Bohrbetrieb vor

allem den Vorteil der Stetigkeit der Laugenzusammensetzung hat. In

erster Linie kommen minderwertige und unabbauwürdige Carnallitlager

für die Aussolung in Betracht, doch ist sie, entsprechend angewendet,

auch ohne Schwierigkeit für minderwertige Sylvinit- und Hartsalzlager

zu verwenden. (Kali 1915, Bd. 9, S. 168, 183, 200, 222 u. 237.) cs

Vergällung von Kali- und anderen Salzen. Dr. Max

Issleib, Magdeburg. Damit die Kaliindustrie in die Lage gesetzt

werde, hochprozentige Kalisalze für Düngungszwecke auszuführen, ohne

daß befürchtet werden muß, daß das Ausland andere Kalisalze , ins-

besondere Explosivstoffe, daraus herstelle, wird hier vorgeschlagen, die

Kalisalze zu vergällen , um ihre Weiterverarbeitung unmöglich zu

*) Vergl. Chem.-Zig. Repert. 1916, S. 64.

—

machen oder jedenfalls aufs höchste zu erschweren. Als Vergällungs-

mittel soll eine Mischung von Zucker und Stärkemehl verwendet werden.

Bei Lösung der Kalisalze in heißem Wasser behufs Weiterverarbeitung

entsteht alsdann Stärkekleister und eine Zuckerlösung. Ersterer be-

hindert mechanisch die Krystallisationsvorgänge , letztere zieht sich als

Verunreinigung durch die Fabrikation hindurch. Ein Zusatz von 5%

der Mischung wird als genügend erachtet. (D. R. P. 289944 vom

2. Februar 1915.) i

Rohsodaherstellung. Jules Hector Hirt, El Paso, Texas.

Zur Reduktion wird das Sulfat mit etwa der Hälfte seines Gewichtes.

trocknem oder nassem Sägemehl gemischt und die Reduktion am besten

kontinuierlich in einem Reduktionsofen vorgenommen. Durch die er-

hebliche Menge der aus dem Sägemehl entwickelten Kohlenwasserstoffe

und die zurückbleibende lockere Kohle geht die Reduktion sehr rasch

vor sich. Infolge des geringen Aschengehaltes des Sägemehls ist das

entstandene Schwefelnatrium sehr rein ; eine Oxydation desselben wird

durch die Decke von lockerer, aus dem Sägemehl enstandener Kohle,

die auf der flüssigen Schmelze schwimmt, verhindert. Diese wird nun

aus dem Ofen direkt in eine größere Menge von nassem Sägemehl

fließen gelassen, worin sie zu einer bröckligen oder körnigen Masse

erstarrt. Zur Rohsodaherstellung soll nun diese Masse, welche etwa

zu 1/4 aus Sägemehl besteht, mit dem dreifachen Gewicht von ge-

mahlenem Kalkstein auf das reine Na2S berechnet gemischt und

dann in einem senkrecht stehenden, von außen beheizten Ofen nieder-

geschmolzen werden. Von dessen Boden wird dann die entstandene

Rohsoda abgezogen. Der große Überschuß an Kalkstein soll wesentlich

dazu dienen, ein Festkleben größerer Massen der Schmelze an dem

Ofenmauerwerk zu verhindern. (V. St. Amer. Pat. 1141639 vom 1. Juni

1915, angem. 11. Februar 1913.) su

Mitwirkung des Chemikers in der Sodaindustrie. F. R. Hazard.-

Verf. weist zunächst auf den großen Argwohn hin, der den ersten in

der Sodaindustrie in Amerika angestellten Chemikern von den alten

Praktikern entgegengebracht worden ist, und zeigt sodann, zu wie ge-

waltigen Erfolgen auch in dieser Industrie die Mitwirkung des Chemikers

geführt hat. (Journ. Ind. Eng. Chem. 1915, Bd. 7, S. 281. ) sm

Mitwirkung des Chemikers in der Industrie der Düngemittel.

H. W. Wallace. (Journ . Ind. Eng. Chem. 1915, Bd. 7, S. 281.) sm

Gewinnung von Stickstoff- Sauerstoffverbindungen, insbesondere

von Stickoxyden, mit Hilfe freien Stickstoffs. W. Lachmann , Dresden .

Nach diesem Verfahren wird die Erhitzung des Gemisches nicht mittel-

bar (in von außen erhitzten Retorten o. dgl.), sondern unmittelbar durch

stark erhitztes Gas vorgenommen. Dabei wird der Prozeß in zwei

Perioden, die Erhitzungs- und die Aktionsperiode , geteilt, so daß auf

Seiten des Erhitzungsgases bei dessen Erzeugung keine starke Ver-

dünnung durch an der Verbrennung unbeteiligte Gase und daher eine

ökonomische Ausnutzung der hohen Verbrennungstemperatur stattfindet,

auf Seiten des Stickstoff- Sauerstoffgemisches und des entstehenden

Reaktionsgases aber gleichfalls keine starke Verdünnung und Ver-

unreinigung mit Verbrennungsgasen erfolgt. Der Stickstoff im Ge-

misch mit freiem Sauerstoff, und, je nach der Zusammensetzung des

Nutzproduktes, noch mit anderen Stoffen, wird über einen Hilfsstoff,

z. B. aus Magnesia bestehend, geleitet, welcher als Wärmespeicher wirkt

und in welchem man vorher durch heiße Verbrennungsgase, die vor-

zugsweise unter Zuhilfenahme von Sauerstoff oder sauerstoffreichem Gase

(an Stelle von atmosphärischer Luft) erzeugt wurden, Wärme von hoher

Temperatur aufgespeichert hat.Temperatur aufgespeichert hat. Bei Erzeugung oder Verwendung des

Erhitzungsgases« benutzt man , um die Temperatnr nicht zu hoch

werden zu lassen, vorzugsweise noch erhitzt belassenes Abgas der Er-

hitzungsperiode, derart, daß dieses in gewissem Anteil zirkuliert und

hierbei jedesmal Bestandteil von neuem Erhitzungsgas wird. Zur Aus-

führung des Verfahrens benutzt man zweckmäßig einen durch radiale

Scheidewände in ringförmig aneinander liegende Einzelkammern ge-

teilten Ofen. In diesem Ringofen durchströmt sowohl das Erhitzungsgas

als auch das Stickstoff-Sauerstoffgemisch immer eine Serie aufeinander-

folgender Kammern, und zwar beide Gase in gleicher Richtung. Die

Einschaltung der Einzelkammern erfolgt gleichfalls in der überein-

stimmenden Zugrichtung der beiden Gasströme. Die zur Verwendung

gelangenden Gase können in Wärmespeichern vorerhitzt werden , in

denen man vorher Abzugshitze aufgespeichert hat. Um die unter-

halb der hohen Reaktionstemperatur gelegene Zone mittelhoher Tem-

peraturen, in welcher die gebildeten Stickoxyde eine Rückzersetzung

(Dissoziation) erleiden, schnell zu überschreiten, muß man das aus dem

Wärmespeicher austretende , das Nutzprodukt enthaltende Reaktionsgas

raschester Abkühlung (Abschreckung) unterwerfen. (D. R. P. 289844

vom 26. Juli 1913.) i
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18. Gase. Trockene Destillation. Teerprodukte.*)

—

Ozonerzeuger mit plattenförmigen, einseitig belegten Elek-

troden. Allgemeine Elektrizitäts - Gesellschaft, Berlin. Im

Innern eines Rahmens a befinden sich die zur Ozonerzeugung dienen-

den Elemente annähernd gleichmäßig ver-
Abb. 1

teilt. Die Elemente bestehen aus Glas-

platten b, welche je einseitig zu etwa 3/4

ihrer Fläche mit einer elektrisch leitenden
a

n

Schicht c . belegt sind. Die Glasplatten

sind paarweise so angeordnet, daß die

leitenden Schichten c außen liegen, wo-

durch die Entladung zwischen den Elek-

troden der reinen Glimmentladung ge-

nährt wird. Der Einbau in den Rahmen a

erfolgt mit Hilfe der Federreihend und e.

Die Federreihe d ist direkt am Rahmen

befestigt und wird an den einen mit der

Erde verbundenen Pol eines Hochspan-

nungstransformators angeschlossen, wäh-

rend die andere Federreihe e durch die

Isolatoren f vom Rahmen isoliert und an

den nicht mit der Erde verbundenen Pol

des Transformators angeschlossen ist.

Zur Bildung der Federreihend und e

wird über einen vierkantigen Messing-

stab g (Abb. 2) zunächst ein Rohr h von

entsprechender Länge, sodann eine Fe-

der i, ein kurzes Rohr k, ein Zwischen-

stück , ein kurzes Rohr m, eine zweite

Feder i und dann wieder ein Rohr n

von entsprechender Länge geschoben.

Die Federn i fassen zusammen mit

den am Zwischenstück angebrachten Federn die Glasplatten von

beiden Seiten und besitzen außerdem Nasen o, welche die Glasplatten

stützen. Damit die auftretenden Temperatur-Unterschiede nicht schäd-

lich wirken, ist der die obere Federreihe tragende Stab nur an dem

einen Isolator starr befestigt, auf der anderen Seite dagegen in dem Be-

festigungsstück frei verschiebbar. (D. R. P. 289942 vom 12. März 1912.) i

Abb. 2

Herstellung von Methan oder von Wasserstoff aus Abwässern.

Dipl.-Ing. Hermann J. N. H. Kessener im Haag, Holland. - Man

impft Methan oder Wasserstoff erzeugende, der Natur des betreffenden

Abwassers entsprechende anaerobe Bakterien in den Schlamm der Ab-

wässer oder in diese selbst, um die Entwicklung freien Stickstoffs zu

verhindern, unter Durchführung der Methan- bezw. Wasserstoffgärung

bei geeigneten Temperaturen und in Gegenwart geeigneter Nährsalze.

(D. R. P. 290 126 vom 7. Februar 1914.) r

-

Vorrichtung zur Führung der Gase in den Rohrleitungen bei

Kohlendestillationsanlagen. Rudolf Wilhelm , Altenessen, Rhld.

Die Gasentwicklung in den Destillationskammern bei der Koks- und

Gasbereitung läßt gegen

Ende des Ofenganges be-

deutend nach. Versuche

haben ergeben, daß die

Einrichtung des Haupt-

patentes 273038¹) zum all-

mählichen Abschluß der

Steigeleitung verwendet

werden kann, indem die

Ausströmungsöffnung der

Steigeleitung der vermin-

derten Gasentwicklung

beim Schluß des Ofen-

gangesangepaẞtwird. Das

Ventil e, welches die Steige-

leitung a mit der Teervor-

lage c der Regel nach ver-

bindet, kann durch das

Zahnrad o geöffnet und

geschlossenwerden. Dieses

Zahnrad o ist in Eingriff

mit dem lose auf der Achse

p sitzenden Rädchen q

a

Mittels einer auf der Achse p angeordneten Klauenkupplung kann das

Rädchen q mit der Achse p bei Bedarf gekuppelt werden. Die Achse p

wird dauernd durch einen Motor angetrieben. Das Übersetzungsver-

hältnis zwischen der Tourenzahl des Motors und der Bewegung des

Ventilkörpers e ist so zu wählen, daß gegen den Schluß des Ofen-

ganges das Ventil in dem Maße, wie die Gasentwicklung abnimmt, sich

langsam schließt. (D. R. P. 289916 v. 12. Mai 1915, Zus. zu Pat. 273038.) i

Gasreiniger für teerhaltige warme Generatorgase unter Ver-

wendung von mehreren unmittelbar miteinander verbundenen

gleichachsigen, voneinander bis auf die zentrale Gasdurchtritts-

öffnung getrennten Gasreinigungszellen. Gasmotoren-Fabrik

Deutz, Cöln-Deutz. Durch Einspritzung von Wasser in der Nähe

der Achse auf jeder Seite der Zellenscheidewand wird der Gasstrom

sowohl während des Strömens von innen nach außen, als auch während

A

H

B

des Rückströmens von außen nach innen

einer erneuten Einwirkung von Wasser

ausgesetzt, wobei die ersten Zellen von

warmem Umlaufwasser, die lezten von

kaltem Durchlaufwasser bespült werden.

Das Gas tritt aus dem Generator A durch

den HahnB in die beiden ersten Schleuder-

wascher C und C¹, welche mit warmem

Wasser beschickt werden. Nach Aus-

scheidung der teerigen Bestandteile tritt

das Gas in den dritten SchleuderwascherE,

in welchem die Kühlung erfolgt, worauf

es in einem Trockner/ noch von Wasser-

staub befreit werden kann. Der Antrieb

der auf derselben

Achse sitzenden

Schleuderwascherer-

folgt durch einen

ElektromotorH oder

durch einen Gas-

motor. Das Wasser

für die beiden ersten

Schleuderwascher

J
H

wird durch die Pum-

peGgeliefert, welche

aus einem vertieften Behälter M durch Rohr n warmes Wasser in die

Trichter d des Schleuderwaschers C und die entsprechenden Trichter

des Schleuderwaschers C¹ drückt. Das abgeschleuderte Wasser läuft

dem Behälter M wieder zu. Es nimmt die Temperatur des warmen

Gases an, so daß weitere Wärme zu seiner dauernden Warmhaltung

ihm nicht zugeführt zu werden braucht. Der letzte SchleuderwascherĒ

erhält durch die Trichter ƒ reines kaltes Wasser. Jeder Schleuderwascher

ist in der Mitte mit einer senkrechten Scheidewand versehen, die auf

beiden Seiten entgegengesetzt gerichtete Flügel trägt, so daß die auf

der einen Seite zuströmenden Gase erst an den Umfang geschleudert

und dann wieder zur Mitte geführt werden, worauf sie in den nächsten

Wascher eintreten. (D. R. P. 289917 vom 22. Mai 1913.) i

Durchsichtiges Anzeigerohr mit genau bestimmter Innenform,

insbesondere für Gasverbrauchsanzeiger. Deutsche Rotawerke ,

G. m. b. H., Aachen. (D. R. P. 289970 vom 21. März 1915.) i

Über die gesättigten Kohlenwasserstoffe des Vakuumteers. Amé

Pictet und Maurice Bouvier.¹) (Ber. d. chem. Ges. 1915, Bd. 48,

S. 926-933.) ly

-

Reinigen von Rohnaphthalin. Gesellschaft für Teerverwer-

tung m. b. H., Duisburg - Meiderich. Man behandelt Rohnaphtalin

bei 190-200° C. mit Luft, die unter möglichst feiner Verteilung ein-

geblasen wird, und entfernt durch nachfolgende Destillation die durch

die Behandlung entstandenen Einwirkungsprodukte. (D. R. P. 289945

vom 15. Mai 1915.) r

Bedeutung des Dolomits für die Kohlensäureindustrie. E.

Luhmann. An Stelle des Magnesits kann auch Dolomit zur Ge-

winnung von Kohlensäure durch Glühen in Stahlretorten verwendet

werden. Wenn auch die Ausbeute an Kohlensäure nur die Hälfte der-

jenigen des Magnesits bei gleichem Verbrauch an Heizmaterial beträgt,

so wird dieser Nachteil durch die geringeren Anschaffungskosten des

Dolomits reichlich ausgeglichen. Der gebrannte Dolomit ist ebensogut

und vorteilhaft zu verwenden, wie der gebrannte Magnesit. Man schafft

am besten den Dolomit an eine günstig gelegene Bahnstation und be-

schränkt sich dort auf die Erzeugung von Kohlensäure und Magnesia-

zement. Die Kunststeinfabrikation überlasse man anderen Unternehmern.

(Ztschr. ges. Kohlens. -Ind. 1915, Bd. 21 , S. 427 u. 439.) CS

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 77. ¹) Chem.-Ztg. 1915, S. 717.¹) Ebenda 1914, S. 287.
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29. Färberei. Anstriche. Imprägnierung. Klebemittel.")

-

Maschine zum Bearbeiten (Waschen, Bleichen usw.) von Strähn-

garn. R. Wedekind & Co. m. b. H., Uerdingen. Die Maschine be-

sitzt einen äußeren flüssigkeitsdichten Behälter, einen aus flüssigkeits-

durchlässigen Zellen zur Aufnahme des Strähngarns bestehenden Einsatz

und eine Bewegungsvorrichtung für den Behälter. (D. R. P. 290208

vom 26. Juli 1914.)
i

Darstellungvon türkischrotölartigen Produkten.¹) Dr. A.Schmitz ,

Düsseldorf-Oberkassel. (D. R. P. 290 185 vom 21. Dezember 1906.) i

Echtes Braun auf Wolle. M. Fort. Um dem Mangel an echten

braunen Farbstoffen für Uniformen in England abzuhelfen, empfiehlt

Verf., Wolle mit Chrom zu beizen und mit 2-3% Gallussäure, 4% Na-

triumnitrit und 5% Essigsäure auszufärben (was immerhin von ent-

sprechenden Vorräten an Gallussäure abhängig wäre). Die Färbung

sei lichtechter als die des Khakibrauns W von HOLLIDAY, gegen welche

Herabsetzung ihres Produkts diese Firma mit zweifelhaftem Erfolg pro-

testiert. (Journ. Soc. Dyers and Colour. 1915, Bd. 31 , S. 148 u. 210.)

Erzeugung echter schwarzer Färbungen auf Baumwolle. Farb-

werke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a. M. In den

im Hauptpatent 2756982) verwendeten Trisazofarbstoffen werden die

2-Amino-8-naphthol- 3,6- disulfosäure durch die 2-Amino-5-naphthol- 1,7-

x

disulfosäure oder in den so erhaltenen Farbstoffen oder in den Farb-

stoffen des Hauptpatents ein oder zwei Molekel Resorcin durch m-

Aminophenol ersetzt, wodurch die grünstichigschwarze Tönung der

Färbungen sich nach Rotstichigschwarz verschiebt. (D. R. P. 290150

vom 3. März 1914, Zus. zu Pat. 275698.) r

Erzeugung von Färbeeffekten bei im Stück zu färbenden Ge-

weben aus pflanzlicher Faser. Paolo Caminada, Castellanza, und

Pietro Ruggeri , Gallarate, Ital. Man wandelt einen Teil der Ge-

webefäden vor der Verwebung wenigstens an ihrer Oberfläche direkt

in Nitrocellulose um und behandelt gewünschtenfalls zur Erzielung

noch besonderer Wirkungen diese oberflächlich umgewandelten nitrierten

Fäden oder Fasern mit besonderen Bädern, um sie beim Färben im Stück

unanfärbbar zu machen. (D. R. P. 289875 vom 13. März 1915.) r

Erzeugung von echten gemischten Färbungen mit Küpen- und

Beizenfarbstoffen. R. Wedekind & Co. m. b. H. , Uerdingen. - Beim

Vorölen des zum Klotzen mit Beizenfarbstoffen in Gegenwart von Beizen

bestimmten Gutes werden dem Ole Küpenfarbstoffe in verküptem Zustande

zugesetzt. (D. R. P. 289908 vom 5. August 1913, Zus. zu Pat. 275 570.³) r

Lithographischer Druck auf Baumwollstoffen. R. B. Fishenden.

- Eine allgemeine Beschreibung des lithographischen Textildruckes

mittels der Druckmaschine von HAYES. (Journ. Soc. Dyers and Colour.

1915, Bd. 31 , S. 131.) x

Ätzverfahren, bei welchem die zu ätzende Platte schräg und

mit der Ätzfläche nach abwärts der Einwirkung der Ätzflüssigkeit

ausgesetzt wird. Karl Bernhard , Wien.Karl Bernhard , Wien. Die Atzflüssigkeit wird

strahlenförmig über die völlig von ihr bedeckte Atzfläche getrieben

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 86. 3) Ebenda 1914, S. 423.

1) Chem.-Ztg. Repert. 1907, S. 461 ; Engl. Pat. 8245.

2) Chem.-Ztg. Repert. 1914, S. 423.

und zwar mit Hilfe eines einen Rechen oder eine Bürste tragenden

Schiebers, welcher einerseits durch eine Kurbel hin- und herbewegt

und anderseits mit seiner Führung in der Ätzflüssigkeit gedreht wird.

(D. R. P. 290031 vom 15. Januar 1915.)
i

-

Kopierfarbenrad , bei dem das Kopierrad an einer Farbrolle

vorbeigeführt wird. Auguste Spiess, Graz. Die auswechsel-

baren Nadeln des Rades sind hinter der Spitze mit Längsnuten ver-

sehen. (D. R. P. 289648 vom 30. Juli 1914.)
i

Herstellung von mit metallischem Überzug versehener Dach-

pappe. Hans Christen , Rostock. Das bisher versuchte Aufwalzen

von Metallflittern oder Auftragen von metallhaltigen Lacken führte nicht

zu einem befriedigenden Ergebnis, weil die Metallteile sich unter dem

Einfluß der Atmosphärilien bald ablösten. Diese Mängel sollen sich

nach vorliegender Erfindung dadurch beseitigen lassen, daß man teer-

haltige oder auch teerfreie Dachpappe schon in der Dachpappenfabrik

mit einem Anstrich von Benzol versieht, welcher diejenigen Stoffe teil-

weise auflöst, mit denen die Dachpappe getränkt ist. Nach einiger Zeit

gibt man dann Metallflitter in Gestalt sogen. Bronzen, in Benzol auf-

geschwemmt, als zweiten Anstrich. Dabei soll sich der erste , die

strich und den Metallflittern zu einem widerstandsfähigen, dichten und

Tränkungsmasse teilweise enthaltende Anstrich mit dem zweiten An-

glänzenden Überzug verbinden. Zur weiteren Befestigung des Uber-

(D. R. P. 290366 vom 20. Januar 1915.)

zuges kann man die Pappe nochmals durch Walzen gehen lassen.

i

Herstellung von aus einzelnen zusammengeklebten Schichten

bestehenden Dichtungsplatten. Arthur Hecker, Dresden -A. - Die

Schichten werden vor dem Zusammenkleben mit auf der einen Seite

als Erhöhungen, auf der anderen Seite als Vertiefungen erscheinenden

Rippen derart versehen, daß sich die Rippen beim Aufeinanderlegen

der Schichten ineinanderschachteln. (D. R. P. 290053 v. 1. Mai 1914.) i

Herstellung von keramischen Verzierungen mit Abziehbildern

auf Gold- oder Silbergrund. Hermann Barth, Dresden-Neugruna.

Ein mittels lithographischer Platten hergestelltes Abziehbild wird

mit mehreren Farbschichten und dazwischen liegenden Flußschichten

versehen, so daß beim Aufdruck auf Gold- oder Silbergrund die Farb-

dekorationen vom Gold oder Silber nicht schädlich beeinflußt werden.

Die verwendete Flußschicht besteht vorzugsweise aus Borax und blei-

haltigem Email. (D. R. P. 289843 vom 25. Oktober 1914.)
i

-

Die Entwicklung und der gegenwärtige Stand der Holz-

imprägnierung mit Salzen. F. Moll. Verf. gibt vorerst einen ge-

schichtlichen Überblick über die Holzkonservierung von den ältesten

Zeiten bis in die allerneueste Zeit und unterstützt seine Ausführungen

durch vortreffliche Literaturnachweise. Es wird nach Verf. bei der

Wahl der Imprägnierungsmittel immer entscheidend sein , ob das zur

Imprägnierung zu benutzende Salz in genügender Menge und zu an-

gemessenen Preisen am Verbrauchsorte zu erhalten ist. Brauchbare,

allgemeine Untersuchungen über den Wert der Imprägnierung mit Salzen,

von denen nur Sublimat, Kupfersulfat und Chlorzink allgemeine Be-

deutung haben, sind bis jetzt nur von MALENKOVIC angestellt worden.

(Ztschr. angew. Chem. 1915, Bd. 28, I, S. 317 u. 328.)

32. Photochemie und Photographie.")

Chemische Lichtwirkungen. Giacomo Ciamician und P.

Silber. Die Autooxydation des Nicotins lieferte unter dem Einfluß

des Lichtes während der Monate Mai bis November neben harzigen

Produkten als Hauptprodukt Oxynicotin C10H14ON2, außerdem Nicotin-

säure (CHN) . COOH und Methylamin. Bei der Belichtung von

Piperidin beobachteten Verf. Ameisensäure, Glutarsäure (?) und Bern-

steinsäure. Aus Pinakolin entstanden bei der Autooxydation zunächst

Trimethylcarbinol und Essigsäure , von welchem ersteres bei weiterer

OxydationAceton, Formaldehyd, Ameisensäure und Kohlensäure lieferte.

Benzoesaures Kupfer wird im Lichte durch die Einwirkung von Benz-

aldehyd zu benzoesaurem Kupferoxydul und metallischem Kupfer re-

duziert , während gleichzeitig Benzoesäure entsteht. Diese Reaktion

gehört zu den gegenseitigen Reduktionen und Oxydationen , welche

das Licht mit Vorliebe begünstigt. Unter dem Einfluß des Lichtes re-

duziert Acetaldehyd benzoesaures Kupfer zu metallischem Kupfer unter

Freiwerden von Benzoesäure und Bildung von Essigsäure. (Ber. d.

chem. Ges. 1915, Bd. 48, S. 181-187, 187-190, 190-195.) ly

-

Photographien auf Laubblättern. H. Molisch. Ein an der

Pflanze befindliches Blatt, z. B. von Tropaeolum, wird durch zwei-

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 36.

CS

tägiges Einhüllen in schwarzes Papier stärkefrei gemacht, dann unter

einem kontrastreichen Negativ belichtet. An den belichteten Stellen

bildet sich Stärke, die mit Jod dunkel gefärbt werden kann. (Photogr.

Ind. 1915, S. 284.) ph

Insekten-Photographie. R. W. Schufeldt. (Photogr. Times 1915,

Bd. 47, S. 197.) ph

Untersuchungen über die physikalische Entwicklung. R. Ed .

Liesegang. Beim nassen Kollodionverfahren und bei der Entwick-

lung der eigentlich zum Auskopieren bestimmten Papiere ist Silber-

nitrat von vornherein in der Bildschicht vorhanden. Einzudringen

braucht also nur die Entwicklersubstanz. Deshalb ist es hier ohne

weiteres verständlich, daß man metallisches Silber in der Tiefe der

Schicht findet. Bei der physikalischen Entwicklung silbernitratfreier

Schichten sollte man eigentlich nur eine Ablagerung an den oberfläch-

lichen Keimen erwarten. Tatsächlich kann man aber ein solches Bild

auch dann mit einer frisch bereiteten Mischung von Silbernitrat und

Hydrochinon verstärken, wenn man die keimhaltige Schicht mit einer

dickeren Lage einer 10 % igen Gelatinegallerte bedeckt hatte. Das

weist auf das anfängliche Vorhandensein einer echten (übersättigten)

wässrigen Lösung von metallischem Silber hin. Die Verhältnisse sind.
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also ähnliche, wie sie MYLIUS und GROSCHUFF 1906 bei der Vorstufe

des Kieselsäuresols festgestellt haben. Die Abhandlung berichtet ferner

über ein in Gelatine verteiltes grünes Silber, welches beim Eintrocknen

braun wird. (Photogr. Rundsch. 1915, Bd. 52, S. 107.) ph

Über die Verwendung von Ferrocyankalium zum Lichtbeständig-

machen photographischer Silberverbindungen. N. Sulzberger.

Die durch Auskopieren oder Entwicklung auf Chlorsilberpapieren er-

haltenen Bilder lassen sich durch minutenlanges Baden in einer 15% igen

Lösung von Ferrocyankalium mehr oder weniger lichtbeständig machen.

Es handelt sich hierbei nicht um eine Lösewirkung auf das unveränderte

Chlorsilber. Ferrocyanammonium bewirkte in einem Fall das voll-

kommene Verschwinden eines Aristobildes. (At. Phot. 1915, Bd. 22 , S.45.) ph

Herstellung von Bildern auf photographischem Wege. Jens

Herman Christensen, Sölleröd bei Holte, Dänemark. — Ein Bild,

welches in einer eine oder mehrere lichtempfindliche Metallverbindungen

enthaltenden Schicht aus für Wasser undurchdringlichen Kolloiden durch

Belichten und Entwickeln erzeugt ist, wird als Schablone für diffun-

dierende Flüssigkeiten benutzt. Das Material für photographische und

photomechanische Prozesse, wie Platten u. dergl., versieht man mit der

genannten Schicht. Beispielsweise werden 12 g Heliobromsilberkollodium

von Dr. ALBERT mit 40 g Amylacetat übergossen und durch Stehen-

lassen und Schütteln gelöst. Darauf setzt man 60 g Isobutylalkohol

hinzu . Diese Emulsion ist mehrere Wochen haltbar, muß aber vor

dem Gebrauch längere Zeit kräftig geschüttelt werden. Durch Zusatz

von Eosin und anderen Sensibilisatoren , welche in Alkohol oder Iso-

butylalkohol gelöst sind, kann man sie ortho- oder panchromatisch

machen. Wird diese Platte belichtet und entwickelt, so erzeugt der

Entwickler eine gewisse Porosität in den mit reduziertem Silber durch-

setzten Stellen der Gelatinehaut. Werden die Platten darauf in eine

Farbstofflösung gebracht, so dringt der Farbstoff nur an den ent-

wickelten Stellen ein und ergibt ein mit der Belichtung überein-

stimmendes Bild. Eine Metallplatte, welche mit einer Bromsilber-

kollodiumhaut der genannten Art versehen ist, wird erst nach der

Entwicklung für Ätzmittel oder für das Ätzen durch elektrischen Strom

zugänglich. Zweckmäßig versieht man eine solche Platte zuerst mit

einem dünnen Überzug aus Chromgelatine ( 100 g Wasser, 3 g Gelatine,

15 Tropfen 10 %iger Chromalaunlösung) und bringt darüber die Brom-

silberkollodiumhaut. Zur Entwicklung von Häuten genannter Art

eignen sich Entwickler aus Glycin oder Paraamidophenol. Z. B. wird

eine Lösung hergestellt, welche 150 ccm Wasser, 20 g Natriumsulfit,

10 g Glycin (Agfa) sowie hinreichend Natriumhydroxyd zur Auflösung

des Glycins enthält. Von dieser Lösung nimmt man 10 ccm auf

100 ccm Wasser und setzt 10 Tropfen 25 %ige Natriumhydroxydlösung

und 4 Tropfen 25 %ige Natriumbromidlösung zu. Durch Zusatz von

0,1 g Benzoesäure wird die Entwicklung beschleunigt und regelmäßiger

gemacht. (D. R. P. 289 629 vom 5. November 1913.) i

-
Einheitliches Maß für Plattenempfindlichkeit. K. Schrott.

Abermalige Empfehlung des Maßstabes der Meter - Sekunden - HEFNER-

Kerzen, bei welchem die Angabe 0,2 m sec. H.K. besagt, daß die Platte

doppelt so lange belichtet werden muß, als eine andere , welche

0,1 m sec. H.K. hat. Bei den bisherigen Photometrierungen war eine

derartig einfache Schlußfolgerung für den Praktiker nicht möglich.

(At. Phot. 1915, Bd. 22, S. 38.) ph

Einiges über Vorsatzlinsen. J. Rheden. -Empfehlung der

Distarlinse von ZEISS, einer meniskenförmigen Konkavlinse, welche dem

Objektiv aufgesetzt werden kann und dann eine Vergrößerung des

Bildes ohne wesentliche Unschärfe gibt. (Photogr. Rundsch. 1915,

Bd. 52 , S. 97.) .ph

Über vorteilhaftes Arbeiten mit kleinen Formaten. Friedrich

Hofmann. - Die alte Erfahrung, daß es in vielen Fällen vorteilhafter

ist, kleine Aufnahmen zu machen und dann zu vergrößern, wird den

Leuten im Feld in Erinnerung gebracht. Die Plattengröße 4,5 X 6 cm

wird empfohlen. (Photogr. Rundsch. 1915, Bd. 52, S. 105.) ph

Mattscheibe für photographische Kameras. Oskar Heim-

städt, Wien. Die Mattscheibe ist in ihrem mittleren Teil planparallel

und an ihren Randteilen linsen- oder keilförmig gestaltet, wodurch die

Maxima der von der Mattscheibe ausgehenden Strahlenbündel gegen

die optische Achse des Apparates abgelenkt werden. (D. R. P. 290237

vom 4. Dezember 1913.) i

Methylalkohol zum raschen Trocknen der Negative. W. H.

Idzerda. Bestätigung der von L. CRAMER festgestellten Tatsache,

daß Methylalkohol hierzu besonders geeignet ist. (Phot. Ind. 1915 , S. 239.) ph

Über den Einfluß der Temperatur auf die Empfindlichkeit

einer Platte. Hans Schmidt. Der Unterschied in der Licht-

empfindlichkeit von Bromsilbergelatineschichten, welche einmal auf

42° C. abgekühlt, das andere Mal auf 60° C. erwärmt wurden,

-

war so geringfügig, daß er praktisch nicht in Betracht kommt. (Photogr.

Ind. 1915, S. 332.) ph

Hans
Über die härtende Eigenschaft des Chromalauns.

Schmidt. Chromalaunlösungen können bekanntlich die Gelatine-

schicht photographischer Bilder so härten, daß diese von 60 ° C.

warmem Wasser nicht gelöst werden. Aber diese Eigenschaft ver-

schwindet, wenn man den Chromalaun in der Wärme löst. (Phot.

Ind. 1915, S. 332.) ph

4-Oxyphenylmethylglycin als Entwicklersubstanz. E. Valenta.

Der unter dem Namen Methylglycin in den Handel gebrachte Ent-

wickler arbeitet bedeutend rascher als Glycin, dagegen langsamer als

Metol. Bromkalium verzögert bei ihm weniger als bei Glycin. (Phot.

ph

Korresp. 1915, Nr. 654.)

--

Über den Einfluß verschiedener Salze auf die Empfindlichkeit

von Chromatfischleimschichten. E. Valenta. Zur Erhöhung der

Lichtempfindlichkeit der für die Autotypieherstellung benutzten Lösung

eignet sich am besten Kupferchlorid. Eine solche Vorschrift lautet :

Le Pages Fischleim 30 ccm, 10 % ige Ammoniumbichromatlösung 40 ccm,

16 % ige Albuminlösung 20 ccm, Wasser 40 ccm, 4 % ige Kupferchlorid-

lösung 2,5 ccm. (Phot. Korresp. 1914 , Nr. 646.) ph

Über eine einfache Methode zur Prüfung von Rohpapier auf

dessen Verwendbarkeit für den Cyanotypprozeß. E. Valenta. -

Um zu prüfen, ob ein Papier für das Blaueisenverfahren geeignet ist,

erhitzt man einen Streifen desselben in folgender, ganz frisch bereiteter

Lösung zum Kochen : Wasser 40 g, Ferriammoniumcitrat 1 g, Ferri-

cyankalium 0,6 g. Es darf dabei keine B'aufärbung des Papiers ein-

treten. (Phot. Korresp. 1915, Nr. 653.) ph

Albumin- und Celloidinpapiere. P. H. Das alte glänzende

Albuminpapier gibt immer noch die besten Tonabstufungen. (Photogr.

Rundsch. 1915, Bd. 52, S. 111.) ph

-

-

Abzügen. O. Mente.

Über die Methoden der Schnellherstellung von photographischen

Abzügen. O. Mente. Unter den vielen angeführten Verfahren sind

die folgenden am wichtigsten : Ein Blatt Entwicklungspapier wird im

Dunkelzimmer in eine mit Wasser gefüllte Schale gelegt. Darüber

kommt das noch feuchte Negativ. Belichtet wird dann mit einer

elektrischen Lampe. Von der noch nicht getrockneten Platte kann man

auch dann Abdrücke erhalten, wenn man einen Tageslichtvergrößerungs-

apparat verwendet. (At. Phot. 1915, Bd. 22, S. 43.) ph

Vereinfachtes, direktes Trockenaufziehverfahren. Rob. Renger-

Patzsch. Zum Aufstrich auf den photographischen Papierdruck,

welcher mit dem Bügeleisen aufgezogen werden soll, empfiehlt sich

Glycerin 5 ccm. Der von ROLOFF vorgeschlagene Zusatz von Canada-

eine Lösung von vergälltem Spiritus 1000 ccm , Schellack 65 g,

balsam ist nicht günstig. Um ein Durchschlagen des Lackes durch

das Papier zu verhindern, muß man dieses erst mit Wasser 1000 ccm,

Gummi arabicum 200 g, Formalin 50 ccm, Glycerin 15 ccm bestreichen.

(Photogr. Ind. 1915 , S. 265.) ph

Zusammengesetzte Rundblickaufnahmen. Max Frank. (Phot.

Chronik 1915, S. 177.) ph

Verzerrungen durch den Schlitzverschluß unmittelbar vor der

Platte. M. Frank. (Schweiz. Apoth.-Ztg. 1915, Bd. 53 , S. 430.) s

Über Strichätzungen mit Korn. Albert Bauer. (Ztschr. Re-

produktionstechnik 1915, Bd. 17, S. 42.) ph

Scheinwerfer für Bildprojektion , welcher aus einem offenen

konkaven Spiegel besteht, der einen Durchbruch aufweist , durch den

der Kohlenstift der Lichtquelle (elektrische Bogenlampe) hindurchragt.

Emil Weiner, Budapest. Um den vor dem Spiegel befindlichen

Kohlenstift ist eine Hilfslichtquelle angeordnet, wodurch der Schatten

des Kohlenstiftes und seines Klobens aus dem Projektionsbilde ver-

schwindet. (D. R. P. 290016 vom 10. Juni 1913.)
i

Plastische Wiedergabe eines Objektes nach zwei in einer Ebene

liegenden photographischen Stereo-Meßbildern . Willy Selke , Berlin.

-DasVerfahren des Hauptpatentes 261959 ist hier dahin abgeändert,

daß zur Wiedergabe des betreffenden Objektpunktes zwei allseitig ver-

schwenkbare Richtungslinienträger benutzt werden, welche direkt zu-

sammenwirken und deren Drehungspunkte einen der Aufnahmebasis.

gleichen oder der herzustellenden Modellgröße entsprechenden Abstand

von einander haben. (D. R. P. 289602 vom 19. April 1911 , Zus. zu

Pat. 261959.) i

Vorrichtung zum Befestigen von Farbfiltern an Objektiven mittels

an einem Ring in Führungsschlitzen beweglicher Klemmen. Wilhelm

Gutmann, Frankfurt a. M. (D. R. P. 290057 v. 30. Sept. 1914.) i

Entfernung von Kratzern von der Rückseite von Kinemato-

graphen-Films. Hermann Leitner, Berlin . --- Die Entfernung und

das Polieren wird mittels Polierscheibe vorgenommen. (D. R. P. 289 897

vom 31. Oktober 1912.)
i

Verlag der Chemiker-Zeitung Otto v. Halem in Cöthen (Anhalt). Druck von August Preuß in Cöthen (Anhalt).
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6. Chemie der Pflanzen und Tiere. Agrikulturchemie.*)

Eine neue Reaktion zur Untersuchung des Liquor cerebrospinalis.

G. Emanuel. Die von LANGE empfohlene Goldsol-Methode birgt

Fehlerquellen. Einwandfreie Lösungen sind schwer zu erreichen und

dann auch noch sehr labil. Da die hierbei auftretenden Erscheinungen

für Kolloide allgemein gelten, so hat Verf. sie mit gutem Erfolge durch

die früher wiederholt für Kolloidversuche benutzte Mastixlösung ge-

braucht. Als Stammlösung dient eine filtrierte Lösung von 10 g Mastix

in 100 ccm absolutem Alkohol, die anscheinend unbegrenzt haltbar ist.

Für den Gebrauch ist davon jedesmal frisch eine wässerige Emulsion

in der Weise herzustellen, daß 1 ccm noch mit 9 ccm absolutem Alkohol

gemischt und die Mischung rasch in 40 ccm destilliertes Wasser ein-

Die Untersuchung wird in folgender Weise vor-geblasen wird.

genommen: Es werden 5 Reagensröhrchen, Nr. 1 mit 1,5 ccm , die

übrigen mit je 1 ccm 1,25 % iger Kochsalzlösung beschickt, von der

1 ccm genügt, um 1 ccm der Mastixlösung sofort auszuflocken. Dann

bringt man in Röhrchen Nr. 1 0,5 ccm Spinalflüssigkeit, von dem gut

durchgemischten Inhalt 1 ccm in Nr. 2, von hier nach Vermischung

1 ccm in Nr. 3 und von dessen Inhalt wieder 1 ccm in Nr. 4, während

Nr. 5 von Spinalflüssigkeit frei bleibt. Dann wird in jedes Röhrchen

1 ccm Mastixemulsion gebracht. Der Effekt ist nach kurzem Umschütteln

sofort zu beobachten, wird aber erst nach 12 Std. als endgültig be-

trachtet. Bei normaler Cerebrospinalflüssigkeit bleiben die Röhrchen

1-4 unverändert, während in 5 sofort Ausflockung erfolgt. Bei Para-

lytikern tritt in allen 5 sofort Fällung ein. Dazwischen gibt es Über-

gänge, indem nur ein Teil der Röhrchen mit Spinalflüssigkeit aus-

geflockt wird. Ganz schwache Reaktion wird durch Flockung in Nr. 4

kenntlich, etwas stärkere auch in 3 ; bei weiterer Verstärkung tritt sie

zunächst in 1 , mit Überspringung von 2, auf, eine Unregelmäßigkeit,

die durchaus den bekannten Feststellungen über das Verhalten von Kolloid-

lösungen entspricht. (Berl. klin. Wochenschr. 1915, Bd. 52, S. 792.) sp

Chronische Lactosurie bei einem darmgesunden, ausgetragenen,

aber konstitutionell minderwertigen Brustkinde. A. v. Reuss und

M. Zarfl. (Wien. med. Wochenschr. 1915, Bd. 65 , S. 853.) sp

Über die Ektoprotease der Weintraube. Fr. M. Marras.

Verf. bestätigt gegenüber PANTANELLI¹ ) die negativen Befunde von

FERMI und BUSCAGLIONI und die Empfindlichkeit der von ihnen be-

nutzten Gelatinemethode. (Zentralbl . Bakteriol. 1915, [II ] , Bd. 43, S. 641.) sp

Bestimmung des Ammoniaks in Böden. R. S. Potter und

R. S. Snyder. Verf. besprechen zunächst die 7 bekannten Methoden

zur Bestimmung des Ammoniaks und beschreiben hierauf ihre hierzu

ausgeführten Versuche, aus denen im wesentlichen folgendes hervorgeht:

Mit Salzsäure ist nicht alles in den Böden enthaltene Ammoniak aus-

ziehbar. Die von FOLIN für die Bestimmung des Ammoniaks in Harnen

angegebene Lüftungsmethode läßt sich vorteilhaft auf den Salzsäure-

auszug aus Böden anwenden. Dagegen eignet sich hierfür nicht die

STEELSche Lüftungsmethode. Die bei der Destillation der Böden mit

Magnesia erhaltenen Ergebnisse sind abhängig von der Dauer der

Destillation. (Journ. Ind. Eng. Chem. 1915, Bd. 7, S. 221.) sm

Bestimmung der Bodencarbonate. Eine Abänderung. W. H.

Mac Intire und L. G. Willis. Verf. führen die vollständige Zer-

setzung der Böden durch 1/2-stündiges Schütteln mit 1/15 -Salzsäure und

durch Absaugen der entwickelten Kohlensäure herbei. Bei Anwesen-

heit von Magnesia im Boden wird dieser mit 1/15- Phosphorsäure be-

handelt. Die Kohlensäure wird in 4 % iger Natronlauge aufgefangen.

Man titriert diese zuerst mit n- Schwefelsäure oder -Salpetersäure gegen

Phenolphthalein, hierauf mit n/2- oder n/20 -Säure, bis 2 Tropfen Methyl-

orange das Ende der Reaktion angeben. (Journ. Ind. Eng. Chem . 1915,

Bd. 7, S. 227.)

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 90. ¹) Ebenda 1912, S. 314.

sm

Die Chemie der Düngemittel aus Abfallstoffen. E. C. Lathrop. -

Es handelt sich um die aus verschiedenen Abfallstoffen, wie Haaren,

Leder, Gedärmen, hergestellten Düngemittel. Diese Waren werden mit

heißer Schwefelsäure und Phosphatgestein verarbeitet. Hierbei wird

das Protein der organischen Stoffe vollkommen hydrolysiert. Die

Stickstoffverbindungen im fertigen Düngemittel sind in der Hauptsache

jene der primären Proteinspaltung nebst einer geringen Menge einer

proteoseartigen beständigen Verbindung. Je besser die Hydrolyse durch-

geführt ist, desto besser wird das Düngemittel von der Pflanze ver-

wertet. (Journ. Ind. Eng. Chem. 1915, Bd. 7, S. 228.)

windic

sm

Rübenbau für 1916/17. Stoepel. Verf. glaubt, daß eine

entsprechende Ausdehnung nur denkbar ist, wenn die Art der bis-

herigen Beschlagnahmen (besonders von Schnitzeln) abgeändert , und

wenn für die übrigen grünen und getrockneten Wurzelgewächse eben-

falls Höchstpreise bestimmt werden, die im richtigen Verhältnisse zu

denen für die Zuckerrüben stehen ; andernfalls wird die Landwirtschaft

zweifellos vorziehen , jene anzubauen, statt dieser. (Zentralbl . Zucker-

ind. 1916, Bd. 24, S. 489.)

Die vom Verf. mitgeteilten Einzelheiten sind z. T. so absonderlicher Natur,

daß sie die Abneigung vieler Landwirte sehr erklärlich erscheinen lassen ; Schritte

in der von ihm empfohlenen Richtung sind aber bisher nicht geschehen, jedenfalls

nicht bekannt gegeben.
2

-
Rübenbau mit mehr oder weniger Kunstdünger. Störmer. —

Redner verweist darauf, daß auch mit den verfügbaren Mitteln, u. a.

Scheideschlamm, Stallmist, Kalkstickstoff, sehr Gutes und Zweckmäßiges

geleistet werden kann, und geleistet werden muß, da die nationalen

Interessen die Erhaltung und möglichste Ausdehnung des Rübenbaues

unbedingt erfordern. (D. Zuckerind. 1916, Bd. 41 , S. 220.)

Die Stickstoffrage liegt hierbei nach Herzfeld (ebenda S. 223) gerade für

die Zuckerindustrie besonders schwierig , da Kalkstickstoff für deren Zwecke

nicht so geeignet, und z. B. als Kopfdünger statt des Chilesalpeters nicht zu ge-

brauchen ist; schwerlich wird man daher diesen auch in der Zukunft zu ent-

2behren vermögen.

DerleiOrganischer Stickstoffdünger für Rüben. Bruns.

Dünger aus Blut-, Horn- und Leder-Abfällen sind meist zu teuer, und

wegen ihrer langsamen Zersetzung nur für Herbst-, kaum für Frühjahrs-

und garnicht für Kopfdüngung geeignet; dem Landwirt ist daher Grün-

düngung zu empfehlen, und äußerste Ausnutzung von Mist und vor

allem von Jauche. (Blätt. f. Rübenb. 1916, Bd. 23, S. 37.) 2

Feldversuche über die Wirkung der neuen Stickstofformen.

Schneidewind. (Blätt. f. Rübenb. 1916, Bd. 23, S. 39.)
2

Rüben-Feinde und -Krankheiten. Stift. (Blätt. f. Rübenb. 1915,

Bd. 23, S. 44.)
î

Die Zuckerrohr-Varietäten in Argentinien. Rosenfeld. - Die

ausgedehnten Versuche der Station Tucuman beweisen, daß einige der

jahrelang geprüften Varietäten , besonders zwei javanische , nicht nur

bis doppelt so viel Zucker vom ha Land geben, wie die gebräuchlichen

einheimischen , sondern auch Rohr, das widerstandsfähiger gegen die

klimatischen Bedingungen und die Rohrfeinde ist, reineren Saft enthält,

und erheblich faserreicheren und daher wirksameren Brennstoff liefert.

Es ist daher ratsam, daß nunmehr mit dem Anbau dieser Sorten im

großen vorgegangen wird. (Rev. ind. y agr. de Tucuman 1915, Bd. 6, S. 231.)

Auf das große Zahlenmaterial der sehr umfangreichen Arbeit (40 S.) kann

nur hingewiesen werden; durch Verdrängung der sog. „cana criolla", deren

Nachteile schon A. von Humboldt gegen 1800 treffend hervorhob, würde Land-

wirtschaft und Fabrikation zweifellos ein großer Dienst erwiesen werden, daher

ist zu hoffen, daß die ausgesprochenen Empfehlungen sich voll bewähren mögen.



106 Nr. 36/38Chemisch-Technisches Repertorium. 1916.

8. Bakteriologie. Desinfektion.")

Die Untersuchung im künstlichen Dunkelfeld. A. V. Knack.

Nach dem Prinzip des BURRISchen Tuscheverfahrens wird im Hellfeld

in dunkler Lösung , am besten unter Verwendung von Nigrosin B

>wasserlöslich<< (GRÜBLER) untersucht. (Zentralbl. Bakteriol. 1915, [I ] ,

Bd. 76, S. 235.) sp

Ein Vorschlag zur Materialersparnis bei bakteriolgischen Unter-

suchungen. H. Jaffé. (Zentralbl. Bakteriol. 1915, [ I ] , Bd . 76 , S. 304.) sp

Die Methode von Casares -Gil zur Färbung der Bakterien-

geißeln. B. Galli -Valerio. Das Verfahren, das besonders wegen

der Beständigkeit der Stammlösung sehr zu empfehlen ist, wurde zwei

Jahre zuvor in der Revista de Sanidad militar veröffentlicht , ist aber

in weiteren Kreisen unbekannt geblieben. Als Stammlösung dient eine

unter sorgfältigem Verreiben im Mörser hergestellte Lösung von 10 g

Tannin und 18 g wasserhaltigem Aluminiumchlorid in 30 ccm Alkohol

von 70 °, der tropfenweise eine Lösung von 10 g Zinkchlorid in 10 g

Wasser und 1,5 g Rosanilinchlorhydrat zugegeben werden. Zum Ge-

brauch wird 1 T. dieser Stammlösung mit 4 T. destilliertem Wasser

schnell gemischt und nach 1 Min. ruhigen Stehens filtriert. Zur Ver-

meidung von Niederschlägen ist starkes Waschen der Präparate nach

der etwa 1 Min. dauernden Färbung, am besten unter weit geöffnetem

Wasserhahn, wichtig. (Zentralbl . Bakteriol. 1915 , [ I ] , Bd . 76 , S. 233.) sp

Zur Kenntnis der anaeroben Bakterien der Mundhöhle. II. Über

einen Mikrococcus. Y. Ozaki. (Zentralbl. Bakteriol. 1915, [I] , Bd. 76,

S. 118.) sp

Einfluß von Boroformiat auf pathogene Bakterien. P. Köthner.

Natriumboroformiat wirkt lediglich durch die leicht daraus gebil-

dete Ameisensäure. Für sich, ohne Zusätze, die diese Abspaltung be-

günstigen , hemmt es das Wachstum von Bakterien nicht , fördert es

sogar. Die Förderung ist noch größer bei Gegenwart von Weinsäure

in hoher Verdünnung, etwa 1/100-normal ; aber schon bei wenig höherer

Konzentration von Weinsäure und von Salicylsäure wirkt das Gemisch

stark baktericid und namentlich mit letzterer innerhalb weiter Grenzen

der Konzentration und des Mischungsverhältnisses vollkommen abtötend

auf pathogene Bakterien . (D. med. Wochenschr. 1915 , Bd. 41 , S. 622.) sp

Ein neuer Elektivnährboden für Typhusbazillen. K. E. F.

Schmitz. Auch schlecht wachsende Typhusbazillen lassen sich auf

Agar, dem 20 % Serum zugesetzt sind, zu üppigstem Wachstum bringen,

an sich gut wachsende gedeihen hierauf auch noch üppiger. Durch

Verwendung dieses Serumagars wird auch Congorotnährboden , den

Verf. demjenigen von DRIGALSKI - CONRADI vorzieht, noch wesentlich

in seinem Anreicherungsvermögen gesteigert. Werden dem so be-

reiteten Nährboden noch 0,6 % Caffein zugesetzt, so tritt eine absolute

Hemmung der Colibakterien bei noch gutem Wachstum der Typhus-

bazillen ein; diese konnten so im Gemisch mit Coli 1 : 10000000

innerhalb 24 Std. nachgewiesen werden. - Bei der Bereitung der

Nährböden benutzte Verf. mit gutem Erfolge an Stelle des teuren

Rindfleisches nach dem Vorschlage von SZASZ Blutkuchen. (Zentralbl .

Bakteriol. 1915, [I] , Bd. 76, S. 306.) sp

VergleichendeUntersuchungen über Sphaerotilus natans (Kützing)

und Cladothrix dichotoma (Cohn) auf Grund von Reinkulturen.

H. Zikes. Über die verwandtschaftlichen Beziehungen beider Arten

zueinander und zu anderen Arten , wie zu Zoogloea ramigera , ferner

über das Vorkommen in der Natur, die morphologische Beschaffenheit

und die physiologischen Eigentümlichkeiten herrscht bisher in der

Literatur keineswegs Übereinstimmung. Verf. hat Reinkulturen her-

gestellt und beschreibt eingehend die Unterschiede zwischen Cladothrix

*) Vergl. Chem. -Ztg. Repert. 1916, S. 27.

dichotoma und Sphaerotilus natans. Die in verschiedenen systematischen

Bakterienwerken vorgenommene Vereinigung beider Arten unter einem

Namen erscheint danach nicht berechtigt. (Zentralbl. Bakteriol. 1915,

[II], Bd. 43, S. 529.) sp

Die Spezifität des Drusestreptococcus, mit besonderer Berück-

sichtigung des Vergärungsvermögens gegenüber Kohlehydraten usw.

V. Adsersen. Neben einigen kulturellen Merkmalen und der Patho-

genität für weiße und graue Mäuse sowie der hämolytischen Wirkung

gegenüber den Blutkörperchen von Pferd , Rind , Schwein , Ziege,

Kaninchen und Meerschweinchen , nicht aber gegenüber denen vom

Hunde, erscheint das Spaltungsvermögen gegenüber Kohlehydraten und

verwandten Substanzen charakteristisch . Es werden unter Bildung von

Säure gespalten Dextrose, Galactose, Fructose, Mannose, Maltose, Cello-

biose, Saccharose , Glykogen, Dextrin , lösliche Stärke , Salicin , in ge-

ringem Grade auch Arbutin. (Zentralbl . Bakteriol . 1915, I, Bd.76, S.111 .) sp

Die Raumdesinfektion mit schwefliger Säure. A. Zucker.

Verf. benutzte die von v. WALTHER konstruierten Hya-Ofen mit Erfolg

zur Vertilgung von Läusen in geschlossenen Räumen. Die Einwirkungs-

zeit betrug 4 Std., worauf noch einige Stunden Lüftung erforderlich

sind. Bei größeren Räumen sind zur besseren Verteilung der schwefligen

Säure mehrere Öfen erforderlich . (D. med. Wochenschr. 1915 , Bd. 41 ,

S. 623.) sp

-

Vorrichtung zum Desinfizieren von Kleidungsstücken, Polster-

möbeln und dergl. durch heiße Luft. Gebr . Voss , Heizungs-

Anlagen- Gesellschaft m. b. H. , Stendal. Über einer Feuerungs-

anlage wird eine Trennwand durch wassergefüllte Rohre gebildet.

Man kann daher direkt beheizen , ohne die Verbrennung des zu des-

infizierenden Gutes befürchten zu müssen, während die Heizgase um den

Desinfektionsraum geführt werden. (D. R. P. 290 549 v. 11. März 1915.) i

Desinfektionsvorrichtung. Wilh. Strube , G. m. b. H. , Magde-

burg-B. Um Desinfektionslösungen gleichzeitig innig zu mischen

und aus dem Behälter zur Verbrauchsstelle zu fördern , wird eine mit

diesem Behälter fest verbundene , mittels Dampfturbine angetriebene

Kreiselpumpe verwendet. Am Boden des Gefäßes a, welches die Des-

infektionsflüssigkeit enthält, ist die Turbinenkreiselpumpe b befestigt.

Diese besteht aus der Turbine c , welche durch den Stutzen d mit

Frisch- oder Abdampf ge-

speist wird, und aus der

Kreiselpumpe e, welche die

Flüssigkeit bei f ansaugt und

in die Druckleitung g be-

fördert. Die Entlastung der

Kreiselpumpe vom Achsial-

druck erfolgt derart, daß die

Flüssigkeit im Spaltraum h

durch das Rohr i und die

Düse k nach dem Innern

des Desinfektionsgefäßes ge-

fördert wird, wo die aus der

Düse k strömende Flüssigkeit

zum Aufrühren des Desinfektionsmittels verwendet wird. Der Auspuff-

dampf der Turbine c geht durch den Stutzen in die Heizrohre m,

oder bei entsprechender Stellung des Dreiweghahnes n durch den Aus-

puff o direkt ins Freie. Der Desinfektionsbehälter besitzt nur einen

Ausschnitt im Boden , mit welchem der Flansch p der Pumpe ver-

bunden ist. Dieser enthält innerhalb des Flanschumfanges p alle die-

jenigen Rohranschlüsse, welche von der Pumpe aus in das Innere des

Behälters führen müssen. (D R. P. 289880 vom 5. März 1915.) i

11. Anlagen. Kraft- und Arbeitsmaschinen. Apparate.")

Beobachtung der inneren Beschaffenheit von Bohrlöchern.

Dipl.-Ing. Dr. Rudolf Roesler , Bukarest. Um die Lage von etwa

vorhandenen Fremdkörpern oder die Beschaffenheit der durchteuften

Erdschichten feststellen zu können, wird durch Spiegelung eine so starke

Lichtquelle in das Bohrloch geschickt, daß mittels eines Fernrohres

eine genaue Besichtigung des Bohrlochs ermöglicht wird. (D. R. P.

290392 vom 25. November 1913.) i

Quecksilberdichtung für Vakuumgefäße mit leicht schmelzbarer

Abschlußschicht für das Quecksilber. Dr. August Gehrts, Berlin-

Schöneberg. Der Verschlußstöpsel ist mit einer ringförmigen Aus-

drehung zur Aufnahme des Quecksilbers versehen, zu welcher Einguß-

rinnen von geringem Querschnitt führen, um die Berührungsfläche des

Quecksilbers mit der leicht schmelzbaren Abschlußschicht möglichst

klein zu gestalten . (D. R. P. 290300 vom 20. Februar 1915.) i

Mit Vakuummantel versehene Flasche. Dr. S. Aschner, Char-

lottenburg. Die Flasche ist mit einer den Mantel durchbrechenden

Ausnehmung versehen, in der ein zur Aufnahme eines Heiz- oder

Kältemittels dienender Behälter derart angeordnet ist, daß er von außen

beschickt werden kann. (D. R. P. 290321 vom 13. Februar 1915.) i

Tellertrockner, insbesondere für breiiges Gut (Pülpe). The

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 92. Sherwin-Williams - Company, Cleveland, Ohio, V. St. A. Der
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Trockner ist mit feststehendem ringförmigem Teller und drehbarem

Rahmen versehen, und besitzt eine Zuführungseinrichtung und vor

dieser eine Abführungseinrichtung für das Trockengut. (D. R. P. 290261

vom 29. August 1913.)

-

i

Metalldampfgleichrichter mit mehreren Anoden oder Anoden-

gruppen. Eugen Hartmann , Frankfurt a. M. Der Gleichrichter

des Hauptpatentes 274773 ist hier dahin abgeändert, daß die Anoden

auf dem Umfang mehrerer konzentrischer Kreise angeordnet sind.

(D. R. P. 290098 vom 20. September 1911 , Zus. zu Pat. 274773.) i

Herstellung von Metalldampf - Gleichrichtern und ähnlichen

Vorrichtungen für große Leistungen. Gleichrichter- Akt. - Ges.,

Glarus i. d. Schweiz. Sämtliche Elektroden oder ein Teil derselben

werden vor der Einsetzung in das eigentliche Vakuumgefäß einer hin-

reichenden Entlüftung unterworfen, und zwar erfolgt die Entlüftung

in einem ständig für diesen Zweck verwendeten Vakuumgefäß, dessen

Volumen erheblich geringer ist als dasjenige des eigentlichen Metall-

dampfapparates. Gleichzeitig mit der Stromheizung der Anoden erfolgt

eine Reinigung des für den herzustellenden Dampfapparat bestimmten

flüssigen Kathodenmaterials im gleichen Entlüftungsapparat. Nach er-

folgtem Zusammenbau des Dampfapparates mit den Elektroden wird

eine wiederholte Entlüftung und Durchspülung des Vakuum - Gefäßes

mit hocherhitzter Luft oder dergl. vorgenommen. (D. R. P. 290 367

vom 3. Januar 1914.) i

Quecksilberdampf-Gleichrichter mit erweiterter Kondensations-

kammer. Allgemeine Elektrizitäts- Gesellschaft, Berlin. Eine

von Flüssigkeit durchströmte Kühlschlange füllt die Kondensations-

kammer möglichst dicht aus. Das Kühlrohr besitzt ovalen Querschnitt.

(D. R. P. 290082 vom 2. April 1914.)

--

i

Ersatz für einige im Interesse der Landes-Verteidigung beschlag-

nahmte Rohstoffe. Der MANNHEIMER BEZIRKSVEREIN DEUTSCHER

INGENIEURE hat in drei stark besuchten Vereinsversammlungen die

Frage des Ersatzes einiger im Interesse der Landesverteidigung be-

schlagnahmter Rohstoffe erörtert, die sich auf folgende sieben Punkte

erstreckte : Auf den Ersatz für Lagermetalle, Rotguß und Bronzen; auf

den Ersatz oder die bessere Ausnutzung von Öl ; auf den Ersatz von

Benzin für Kraftzwecke und von Petroleum für Leuchtzwecke ; auf den

Ersatz für Gummi; auf die Steigerung des Koksverbrauches zwecks

Gewinnung der Nebenprodukte und schließlich auf den Ersatz für

blanke und isolierte Kupferleitungen, Schleifleitungen usw. GARLEPP

referierte über Lagermetalle und die Gesichtspunke für deren Ersatz.

Verf. kommt zu dem Schlusse, daß die chemische Zusammensetzung

des Metalles der Lagerschalen vielfach überschätzt wird, da für diesen

Zweck sich gerade die der chemischen Analyse nach schlechteste

Legierung der Lagerschalen praktisch als die beste erwies. Es muß in

diesem Falle eben auf die ebenso wichtigen physikalischen und mecha-

nischen Eigenschaften der Legierung mehr Rücksicht genommen werden.

Auf Grund der letztgenannten Eigenschaften definiert nun Verf. den

Vorteil von Gußeisen als Lagermetall gegenüber dem Schmiedeeisen

und dem Stahle. Schließlich streift Verf. kurz die Verwendungsmöglich

keit von Pockholz (Guajacholz) als Lagermaterial . STABY Spricht

sich nach einem kurzen Referate über die Wiedergewinnung des Oles

für die möglichste Ölersparnis im Betriebe aus. EITNER Schlägt da-

gegen vor, Graphitöl (etwa 1 % sogen. Oildag) als Zusatz zum Öle zu

benutzen, ferner überall dort starre Fette zu verwenden, wo man

Schmieröl durch starres Fett ersetzen kann. Sodann soll ferner das

Tropföl und Abfallöl gesammelt, gebrauchte Putzwolle und ölige Putz-

lappen nicht verbrannt, sondern gesammelt und entölt werden . Endlich

soll für das Kühlen der Werkzeuge an Arbeitsmaschinen Seifenwasser,

Bohröl u. dergl. verwendet werden. Schließlich spricht EITNER über

die Verwendung von Steinkohlenteeröl als Schmiermittel (Achsenöl).

KAUFMANN bricht eine Lanze für den Ersatz des Benzins für Kraft-

fahrzeuge durch Spiritus und weist darauf hin, daß wir genügend

Spiritus aus den Sulfitzellstoffablaugen gewinnen könnten . Es müßteEs müßte

allerdings die Regierung dafür Sorge tragen, durch Herabsetzung des

Verbrauchszolles diese Industrie in Zukunft rentabel zu gestalten. DÜRR

macht darauf aufmerksam, daß man dem Übelstande beim Spiritus, kalt

im Motor nicht anzulaufen, durch Zerstäuben des Spiritus abhelfen

könne. Nach BUCHNER entsteht das Anrosten der Motoren beim Ge-

brauche von Spiritus durch Entstehung von Essigsäure durch die Ver-

brennung, ein Übelstand, dem durch genügende Luftzufuhr abgeholfen

werden könne. Schließlich gibt BONTE seine Erfahrungen mit Benzol

als Betriebsmittel für Kraftfahrzeuge bekannt, während STABY anschließend

über den Ersatz des Petroleums für Leuchtzwecke spricht. — OVERATH

erklärt zur Frage des Ersatzes von Gummi, daß derzeit aus Gummi-

abfällen Produkte für alle technischen Zwecke, mit Ausnahme der in

der chemischen Industrie gebrauchten, wo große Ansprüche inbezug

auf Widerstandsfähigkeit gegen Säuren gestellt werden, und mit Aus-

nahme von Autoreifen, hergestellt werden. Was den synthetischen

Kautschuk anbelangt, so werden die mit vieler Mühe daraus hergestellten

Produkte nach kurzer Zeit unbrauchbar. (?) Neun Zehntel des Weges zum

synthetischen Kautschuk sind nach Verf., wie HOLT schon richtig be-

merkte, erreicht, das letzte Zehntel ist bei dem heutigen Stande der

Wissenschaft aber noch nicht zu machen. Über den Koksverbrauch

im Interesse der Gewinnung der Nebenprodukte referierte PICHLER.

Nach Verf. standen Ende 1915 etwa 24-30 Mill. t Koks aus den im

Interesse der Heeresverwaltung vergasten Kohlen zur Verfügung, die

irgendwie abgesetzt werden müssen. Verf. bespricht nun die Ver-

wendung des Koks zur Dampfkesselfeuerung, teils bei reiner Koks-

feuerung, teils im Gemische mit Kohle, hebt die Schwierigkeiten im

Betriebe dieser Feuerungen und die Mittel zur Behebung derselben

hervor und spricht sich schließlich dafür aus , daß auch im Frieden

Deutschland bevorstehe, beibehalten werden möge.

die Koksfeuerung für den Hausbrand, wie sie jetzt wahrscheinlich für

In der darauf-

folgenden Diskussion wurde die Verfeuerung des Kokses im Haus-

brande allgemein abgelehnt. Briketts aus Koks haben sich nicht be-

währt. Über den Ersatz für blanke und isolierte Kupferleitungen

referierte WAHL. Nach Verf. hat man sich bisher mit Eisen für Stark-

stromleitungen für 50 Perioden vertraut gemacht. Desgleichen können

Eisenleiter bei Schleifleitungen für Verladeanlagen , Laufkrane usw. in

Frage kommen. Erdkabel aus Eisen mit Papier- statt Gummiisolierungen

sind schon seit längerer Zeit in Verwendung, über Erdkabel mit Zink-

leitern stehen besondere Angaben nicht zur Verfügung. Eine Ver-

wendung anderer Metalle als Kupfer zum Bau von Meßẞinstrumenten

ist nach Verf. ausgeschlossen. Für Freileitungen ist wohl Eisen, nicht

aber Zink verwendbar. Für Hausinstallationen sind Eisendrähte mit

Papierisolation , für feuchte Räume überdies mit Bleimäntel versehen,

in Fabrikation genommen worden. (Ztschr. Ver. d. Ing. 1915, Bd . 59,

S. 457, 478, 501 , 524, 544 u. 565.)

---

CS

Vorrichtung zum Entölen von Dampf oder zum Reinigen von

Gasen und Dämpfen . Christian Hülsmeyer, Düsseldorf - Grafen-

berg. Die Einrichtung des Hauptpatentes 273035 ist dahin ab-

ändert, daß die parallelen Abscheidegruppen durch ein gemeinsames

Ventil oder dergl. abgeschlossen sind, welches sich unter dem jeweiligen

Dampfdruck verschieden stark öffnet und hierdurch die an sein Ge-

häuse angeschlossenen Abscheidegruppen ganz oder teilweise einschaltet.

(D. R. P. 290395 vom 1. August 1914, Zus. zu Pat. 273035.) i

-

Tauchkolben für Gasmaschinen. O. Trinks, Berlin -Marienfelde.

Das Gasgemisch wird durch die hohle Kurbelwelle ins Kurbel-

gehäuse gesaugt. Die Enden des Tauchkolbens sind zu Gleitflächen

ausgebildet, und sein mittlerer, eingezogener, rohrähnlicher Teil, welcher

die Pleuelstangen- Lagerung trägt, trägt an seiner oberen Öffnung das

zentrisch angeordnete Ansaugeventil. (D. R. P. 289 485 vom 27. Ok-

tober 1914.) i

Vorrichtung zur Regelung von mit einer Dynamomaschine ge-

kuppelten Gasmaschine mit Einschaltung eines Drosselorgans in die

Brennstoffzuleitung, dessen Stellung von einem Solenoid-Magneten be-

einflußt wird. Thiem & Towe, Halle a. S. (D. R. P. 289956 vom

22. August 1913.) i

Mehrteiliger Zylinder für Viertakt- und Zweitakt-Öl- und Gas-

maschinen mit eingesetzten Laufbüchsen. August Butscher, Nürn-

berg. Die Laufbüchsen sind doppelwandig und mit besonderer

Kühlung versehen und bedecken kühlend die gefährdeten Stellen der

Durchdringungen für die Einlaß- usw. Ventile und Zünder auf einem

Teil ihres Umfanges. (D. R. P. 289577 vom 24. Mai 1914.)
i

Vergaser mit zwei Spritzdüsen , von denen die eine einen

unveränderlichen , die andere einen mit Hilfe eines Nadelventils

Charles Lenard Rayfield,
geregelten Querschnitt besitzt.

Chicago, V. St. A. (D. R. P. 289484 vom 5. November 1912.) i

Verbrennungskraftmaschine , z. B. Dieselmotor , mit die Spül-

luftkanäle steuerndem Kolben und an diesem angeordneten Ab-

lenkungsflächen. Paul Hellemeyer, Düsseldorf. (D. R. P. 289865

vom 7. Mai 1913.) i

Anlaßsteuerung für Verbrennungsmotoren mit zwei Zylinder-

gruppen, welche getrennt voneinander und zu verschiedenen Zeitpunkten

für Leerlauf, für Anlassen mit Druckluft und für Betrieb mit Brennstoff

durch Verstellen je eines Hebels eingestellt werden. Jean Romeyn,

Brüssel . (D. R. P. 290002 vom 6. Februar 1914.)
i

Vorrichtung zum Reinigen der Funkenstrecken von Zündkerzen

bei Verbrennungs - Kraftmaschinen. Béla von Döry, Zsitvagyarmat,

und Ernst Bajtay, Legyesbénye in Ungarn. (D. R. P. 289483 vom

4. April 1914, Zus. zu Pat. 279218.) i

Gasturbine mit umlaufenden Verbrennungskammern und Schlitz-

steuerung. Luft -Verkehrsgesellschaft Akt. - Ges. , Berlin -Johannis-

thal. (D. R. P. 289 466 vom 2. April 1913.) i
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12. Verfahren und Apparate zum Mischen und Trennen.")

Zerkleinerungsmaschine mit einer das Arbeitsgut aufnehmenden

Trommel und mindestens einem darin lose liegenden, nahezu die ganze

Länge der Trommel einnehmenden Schlegel, der beim Umlauf der

Trommel wechselweise gehoben wird und durch sein Eigengewicht

auf das Gut zurückfällt, wobei die mit glatter Innenwand versehene

Zerkleinerungstrommel drei- oder mehrseitigen Querschnitt hat. Harro

Cramm, Neukölln. (D. R. P. 290409 vom 16. Mai 1914.) i

—

Voller oder hohler, freifallender und in großer Anzahl zum

Zerkleinern des Gutes in Trommelmühlen dienender Mahlkörper.

G. Polysius, Eisengießerei und Maschinenfabrik, Dessau.

Am äußeren oder am inneren Umfang des Mahlkörpers oder an beiden

sind parallel oder schräg zur Achse verlaufende Nuten vorgesehen.

(D. R. P. 290410 vom 3. Juli 1914.).

-7

i

Verfahren und Vorrichtung zur Trennung schwebender Teilchen

von Gasen mittels hochgespannter Elektrizität , welche auf nicht-

sprühende, zwischen die Wandungen einer Behandlungskammer ein-

gebaute Zwischenelektroden durch die vorbeibewegten Gase über-

strömt. Erwin Möller, Brackwede i. Westf. Um bei möglichst

gleichförmiger Abscheidewirkung über die zur Verwendung kommenden

großen Strecken der Elektroden und bei gleichzeitiger Erzielung einer

hohen Ausscheideleistung der Zwischenelektroden, sowie bei geringem

mechanischem Widerstand der Ausscheidevorrichtung für die Gasströmung

den Energieverbrauch tunlichst herabzusetzen, werden nach dieser Er-

findung die Gase zwischen den aus nichtmetallischen Sprühelektroden

langgestreckter, stabartiger Form und den gegenüber gelagerten glatten

Zwischenelektroden von plattenförmiger, streifenartiger Form gebildeten

Elektrodenpaaren derart hindurchgeleitet, daß deren Längserstreckung quer

zur Strömungsrichtung, die platte Fläche

dagegen in der Strömungsrichtung des

zugeleiteten Gases liegt. Die Abbildung

zeigt in zwei senkrechten Schnitten eine

zur Ausführung des Verfahrens geeignete

Vorrichtung. Mit 1 ist die sprühende,

gleichmäßig sägenartig gezahnte Kante

eines Glimmerblattes bezeichnet, mit 2

die streifenartigen Einklemmkörper für

das Glimmerblatt, mit 3 eine Befestigungs-

oder Aufhängevorrichtung für die doppel-

seitig sprühende Elektrode, mit wirksamer

Isolierung zwischen den Elektroden, mit4

eine gegen die Erde oder gegen die

glatte Elektrode isolierte Stange , auf

welcher die Sprühelektroden fest oder

drehbar gelagert sind, mit 5 die

streifenartigen platten , nichtsprühenden

Elektroden, welche mit ihrer Ebene

parallel zur Strömungsrichtung der zu

behandelnden Gase gestellt sind, mit 6

ein Stück der Außenwand des Aus-

scheideraumes , mit 7 eine Scheibe aus

Isoliermaterial , welche die zu einer

Büchse 8 in der Wand 6 ausgestaltete

Öffnung zwischen Außen- und Innen-

raum , durch welche die Stange 4 ge-

führt ist, absperrt. Endlich bezeichnet 9 eine auf die Stange 4 ring-

förmig aufgesetzte Hilfssprühelektrode, welche das aus dem Behandlungs-

raum nach dem Raum der Büchse 8 zirkulierende Gas elektrisch derart

6-
5.

reinigt, daß es für die Aufrechterhaltung der Isolierung unschädlich

wird. Die Pfeile stellen die Strömungsrichtung des Gases dar. Be-

hufs Herstellung der nichtmetallischen Sprühelektrode wird dem blättrig

zusammengesetzten Material (Glimmer) eine flaumartige Beschaffen-

heit dadurch erteilt, daß dasselbe, mit einem entfernbaren Bindemittel

zusammengehalten, in richtiger Stellung befestigt wird, worauf das mit

elektrisch leitender Substanz (Metallsalze oder Kohle) versetzte Binde-

mittel (z. B. Schellack) unter Zurücklassung der leitenden Substanz auf

der Oberfläche des Glimmers durch Erhitzen oder mittels Lösungsmittels

entfernt wird. (D. R. P. 290146 vom 14. August 1912.)

-

i

Rotierender doppelwandiger Auslaugeapparat. Otto Wilhelm,

Apparatenbauanstalt, Kesselschmiede und Gelbgießerei ,

Stralsund. Der Apparat ist mit auswechselbaren Rohren versehen,

welche nicht nur ein dauerndes Zerteilen und Mischen des Extraktions-

gutes bewirken , sondern auch zugleich gestatten sollen , die filtrierte

Extraktlösung während der Umdrehung des Auslaugeapparates abzu-

ziehen. Die Abbildung zeigt den Apparat im Längsschnitt. Der bei 2

drehbar auf den Achsen gelagerte zylindrische , doppelwandige Aus-

laugeapparat 1 ist mit in der Längsrichtung angeordneten Reihen von

siebartig gelochten Rohren 3 versehen, welche je nach Art des zu

extrahierenden Gutes mit einem mehr oder minder dichten Filterstoff

überzogen werden und die extrakthaltige Lösung im Apparat selbst

filtrieren sollen. An diese Rohre schließt sich der Ablauf 4 nach der

Achse hin an. Die Filterrohre sind durch die Mannlöcher 5 aus-

wechselbar. Das im umlaufenden Apparat stets senkrecht nach oben

gerichtete Rohr 6 ermöglicht eine Abführung der Gase und Dämpfe

Bei

durch die hohle Achse nach außen. Der Dampf tritt durch die eine

Achsenhälfte bei 7 ein , das Kondenswasser tritt durch den Rohr-

stutzen 8 aus. Durch den Hohlraum der anderen Achsenhälfte gelangt

das bei 9 zufließende Lösungsmittel in das Innere des Auslauge-

apparates. Der Ablauf des Lösungsmittels findet durch den Rohr-

stutzen 10, der Zutritt zum Kühler durch das Rohr 11 statt.

Umdrehung des Apparates wird das auszulaugende Gut durch die

Rohre 3 innig mit dem Lösungsmittel vermischt. Wie Versuche er-

geben haben sollen , kann nach kurzer Zeit die gewonnene Lösung

durch die Rohre 3 und den Ablauf 4 klar abgezogen werden. (D. R. P.

289959 vom 1. Januar 1913.)
i

Absorptionsfilter aus Eisenoxydulglas. Max Hansen , Elberfeld.

Diese Filter werden gleichzeitig mit den Kondensatorlinsen in die

Fassung gebracht und der Basis dieser Kondensatorlinsen durch Auf-

kitten oder Aufpressen in weichem Zustande so angepaßt, daß die Luft

zwischen ihnen und der Kondensatorlinse verdrängt und somit eine

Spiegelung vermieden wird. (D. R. P. 290 405 vom 20. Juli 1913.) i

Filtrierapparat mit übereinander angeordneten Filterschichten ,

mit äußerem ringförmigen Zuleitungskanal und mittlerem , mit

einem Entlüftungshahn versehenen Ableitungskanal. Jacob Beier-

bach & Cie. , Heidelberg. Die zu filtrierende Flüssigkeit wird durch

den Kanal 3 in das Gefäß 1 geleitet, steigt in den Räumen 21 empor,

tritt durch Öffnungen 9

der Preßränder 20, ver-

teilt sich zwischen den

Rippen der Platten 6,

durchströmt die Filter-

schichten 8 und gelangt

filtriert zu den gerippten

Platten 7, von welchen

aus die Flüssigkeit durch

die Kanäle 10 nach dem

Auslaẞ-Kanal 11 und

dem Kanal 4 fließt. Um

die Entlüftung des die

unfiltrierte Flüssigkeit

enthaltenden Raumes zu

bewirken, ist neben dem

senkrechten Kanal 11

der Entlüftungs - Kanal

14 vorgesehen, in wel-

chen die Öffnungen 15

einmünden, so daß die

Luft, welche sich zwi-

schen den Rippen der

Platten 6 und den Filter-

schichten 8 befindet,

durch diese Kanäle nach

dem Sammelraum 16

strömt und durch den

Hahn 17 abgelassen

wird. Der Entlüftungs-

kanal 14 ist so neben

16

Fig. 1.

4

Fig. 2.

20

20

dem Ableitungskanal 11 angeordnet, daß beide zusammen einen zen-

tralen, durch eine Scheidewand getrennten Kanal von kreisförmigem

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 84.
Querschnitt bilden (Fig. 2). (D. R. P. 290307 vom 5. April 1914.) i
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Fig. 1.

17. Glas. Keramik. Baustoffe.*)

Fig.

Regenerativfeuerung für Glasschmelzöfen. Wilhelm Hirsch ,Wilhelm Hirsch ,

Radeberg i. Sa. Das Gasluftgemisch oder die Flamme wird von

einer über die Länge des Ofens reichenden Öffnung oder Öffnungs-

reihe in der Sohle oder Kappe des Ofens nach ineinander gegenüber-

liegenden Ofenwänden angebrachten Abzugs-Öffnungen oder -Öffnungs-

reihen geleitet und umgekehrt, wobei in den Seiten-

wandungen des Ofens Abzüge angebracht sind.

Die Abbildungen zeigen einen Glasschmelzofen im

senkrechten Schnitt bezw. in Stirnansicht und im wage-

rechten Schnitt bezw. in Draufsicht. Unter der Ofen-

sohle treten die in Generatoren er-

zeugten Gase mit in den Regenera-

toren b, c stark erwärmter Luft zu-

sammen und verbrennen in dem

Brenner oderden Brennern d,welche

später als Abzugsöffnungen für die

verbrannten Gase dienen, um als

Flamme in das Innere des Ofens a

zu gelangen. Der Brenner erstreckt

sich aufdie gesamte oderdengrößten

Teil der Länge des Ofens. Die ent-

wickelte Hitze soll sich gleichmäßig

denWandungen des Ofens und den ⚫

Häfen e mitteilen, wobei sie letztere

in allen Teilen des Ofeninnern mit

gleichmäßiger Temperatur umspült.

i,k

Die Abhitze

f

Be m

g h

wird darauf durch die Stirnwände des Ofens in

den Kanälen ƒ in die zu beiden Seiten des Ofens

aufgestellten Regeneratoren g, h, i, k geleitet und

nach deren Durchströmen zum Schornstein geführt.

Die in den Regeneratoren vorgewärmte Luft und

das ebenfalls dort vorgewärmte Gas werden in den

Kanälen 1, m und o, p zusammengeleitet und ver-

brennen in den als Brenner wirkenden Kanälen f. Die Abgase treten

durch die Brenner d in die unter dem Ofen angeordneten Regeneratoren

b, c über, an welche sie ihre Hitze abgeben. Vor den Arbeitsstellen r

in den Seitenwänden des Ofens sind Kanäle s angeordnet, welche nur

mit einem Schornstein in Verbindung stehen und die Flamme auch

nach den Seitenwandungen des Ofens derart abziehen, daß eine noch

gleichmäßigere Erhitzung erzielt wird. (D. R. P. 290 175 v. 28. Jan. 1913.) i

Herstellung von massiven Glaskörpern. Alfred Landeck,

Neukölln , und Gunther Gundlach, Berlin. In die Form b,

welche mit einem verlorenen Kopfe c

versehen ist, wird eine bei niedriger

Temperatur schmelzende Glasmasse ge-

gossen. Durch einen von oben herab-

kommenden Stempel e wird die Glas-

masse in der Form zusammen gepreßt.

Während des Einfüllens und während

der Pressung wird die Form mit Hilfe

einer besonderen Wärmequelle erhitzt.

Die Form hat keine Luftkanäle oder

Abzugsbohrungen, so daß keine schäd-

lichen Abkühlungen des Forminnern

auftreten können. Das Gußstück wird,

b

-

wenn es halb erstarrt ist, aus der Form

genommen, bis zur völligen Erstarrung

frei aufgehängt und sodann der Kühlung

und mehrmaligen Auftemperung und

Wiederabkühlung unterworfen. Die er-

zielten Glaskörper sollen hohe Festig-

keit aufweisen und zu den verschiedensten Zwecken verwendet werden

können. (D. R. P. 290 114 vom 25. Oktober 1914.) i

Umbildung eines an der Blaspfeife aufgenommenen Glaspostens

in ein zum Fertigblasen geeignetes Külbel. Empire Machine

Company, Portland in Maine, V. St. A. Der Glasposten wird zu-Der Glasposten wird zu-

nächst wie üblich unter Drehung mit der Pfeife durch ein geeignetes

Werkzeug gemarbelt, und schließlich wird das vorbereitete Külbel

zwecks Streckung in die hängende Lage übergeführt. Dabei wird nach

dem Marbeln in den das Pfeifenende seitlich umgebenden Teil des

Glaspostens eine Kerbe eingedrückt , so daß hier das Glas soweit er-

starrt, daß nach dem Überführen des Külbels in die hängende Lage

von dem seitlich die Pfeife umgebenden Glas nichts abwärts fließen

und in das Külbel eindringen kann. Zwischen dem Marbeln und dem

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 94.

•

Einkerben wird durch einen Formbecher so viel Glas auf die Blas-

pfeife zurückgeschoben , daß eine der gewünschten Glasmenge des

fertigen Glasgegenstandes genau entsprechende Glasmenge als Külbel

vor der Einkerbung übrig bleibt. (D. P. P. 290 400 v. 30. April 1914.) i

Einrichtung zum Ziehen von Glaswalzen aus der geschmolzenen

Masse und in kontinuierlichem Betrieb. Stephan Forgó, Buda-

pest. Auf der Ziehvorrichtung sind zwei unabhängig heb- und

senkbare Walzenfangwerkzeuge übereinander angeordnet , so daß nach

dem Ziehen einer Walze von gewisser Länge diese auch am unteren

Teil an einer beliebigen Stelle ergriffen und das Ziehen ohne Unter-

brechung fortgesetzt werden kann. Für den unter innerem Luftdruck

zu haltenden Teil der Glaswalze ist eine Abschlußscheibe vorgesehen,

wobei an einer senkrechten Achse zwei Dichtungscheiben sitzen , an

deren Rändern sich rings ein Asbestschlauch anschließt. Die Schlauch-

wandung wird elastisch nach außen und gegen die innere Wand der

Glaswalze abdichtend angedrückt. (D. R. P. 290401 v. 12. März 1913.) i

Weitere Bemerkungen über die strengflüssigen Eigenschaften

der Zirkonerde. C. H. Meyer. — Da Zirkonerde jetzt in so großen

Mengen zur Verfügung steht, daß an eine industrielle Verwendung

derselben als feuerfestes Material gedacht werden kann, hat Verf. Ver-

suche zur Herstellung von feuerfesten Ziegeln angestellt und deren

Eigenschaften untersucht. Obgleich aus Zirkonerde hergestellte feuer-

feste Materialien nicht ganz frei vom Sintern und Springen sind, sind

derartige Produkte im Gebrauche zwar besser als d'e aus Magnesia,

aber nicht so gut als die aus Carborumdum hergestellten Produkte.

(Chem. News. 1915, Bd. 112, S. 38.)
CS

Die Eigenschaften des technischen Porzellans der Berliner

Königlichen Porzellanmanufaktur. R. Rieke. Die Dichte des

genannten Porzellans beträgt bei dem etwa bei 950 ° C. gebrannten

Porzellan 2,64, beim fertig gebrannten (bei etwa 1420° C.) unglasierten

Porzellan bei 16 ° C. 2,465. Die chemische Zusammensetzung beträgt

im Mittel 67,5 % SiO2, 26,6 % Al2O3, 0,8 % Fe2O3, 0,4 % TiO2, 0,4 %

CaO, 0,3% MgO, 3,3 % K₂O und 0,7 % Na2O. Messungen der mecha-

nischen Eigenschaften liegen nur spärlich vor. Verf. bestimmte neuer-

dings den Wärmeausdehnungsquotienten, sowie den Erweichungspunkt

des Porzellans und der Glasur. Verf. gibt ferner die absolute Wärme-

leitfähigkeit, die mittlere spezifische Wärme, die Gasdurchlässigkeit und

die elektrischen Eigenschaften dieses Porzellans bekannt. (Ztschr. angew.

Chem. 1915, Bd. 28, I, S. 374.)

Mitwirkung des Chemikers in der Glasindustrie.

Houghton. (Journ . Ind. Eng. Chem. 1915, Bd. 7 , S. 290.)

CS

A. A.

sm

G. S.
Mitwirkung des Chemikers in der Zementindustrie.

Brown. In diesem Aufsatz wird die geschichtliche Entwicklung

der Portlandzementindustrie in den Vereinigten Staaten von Nord-

amerika behandelt und die vorzügliche Qualität des jetzt in Amerika

hergestellten Portlandzementes als die Folge der Tätigkeit der Chemiker

hingestellt. (Journ. Ind. Eng. Chem. 1915, Bd. 7, S. 277.)

--

sm

Zweiteilige Entladerinne für Betonmischmaschinen mit dreh-

barer Mischtrommel, deren innerer drehbarer Teil sowohl zum

Entladen, als auch nach entsprechender Drehung zur Unterstützung

der Mischung dient. Hermann Ulrich , Esslingen a. N. Die Ab-

bildung zeigt einen Querschnitt der Mischtrommel bei der Stellung der

Rinne, die sie während des Mischens ein-

nimmt. Der vordere Rinnenteil a ist am

Maschinengestell befestigt und ragt in die

Entladeöffnung der Mischtrommel t hinein.

An der unteren Seite von a ist in seiner

Längsrichtung eine Welle c drehbar gelagert,

deren nach hinten sich erstreckende Ver-

längerung abgeflacht und mit dem dreh-

ist,baren Rinnenteil b derart verbunden

daß letzterer in der Entleerungsstellung der

Rinne genau die Verlängerung des Vorder-

teils a bildet. Während des Mischens hängt

der drehbare Teil b (vergl. Abbildung) mit

der offenen Seite nach unten, während ein

dachförmiges Blech d sich oben befindet.

a

Das Mischgut fällt bei der Drehbewegung der Trommel auf das Schutz-

dach d und gleitet auf beiden Seiten desselben in den unteren Trommel-

raum ab. Soll die Trommel entleert werden, so dreht man den

Teil b der Rinne mittels des Handhebels h nach oben, wobei die offene

Seite aufwärts gerichtet wird, so daß das Mischgut auf den vorderen

Rinnenteil a abgleitet und aus der Trommel austritt. (D. R. P. 290 145

vom 12. Mai 1914.)



110 Nr. 36/38Chemisch-Technisches Repertorium. 1916.

Herstellung eines zur Imprägnierung von Mörtelmaterialien

und Kunststein geeigneten Produktes.¹) Albert S. Flexer, Wien.

(D. R. P. 290489 vom 4. Juli 1913.) i

Knopf aus keramischer Masse mit Lacküberzug. Hans Hübbe,

Berlin-Pankow. Der Lacküberzug ist auf eine auf dem Knopf vor-

gesehene Glasurschicht aufgetragen. (D. R. P. 290187 v. 2. Febr. 1915.) i

―-

Vorrichtung zur Herstellung von Straßenbau -Material durch

Mischen von in einer Heiztrommel erwärmten Steinen und flüssigem

Bitumen. Teerstraßenbau - Gesellschaft Wayss m. b. H.,

Frankfurt a. M. Die abgebildete Vorrichtung soll einen ununter-

brochenen Betrieb ermöglichen. Zwischen einem mit Steinmaterial ge-

füllten Vorratsbehälter b und der Erwärmungstrommel a ist die Meß-

gefäß- Einrichtung c vorgesehen. Diese besitzt zwei Meßgefäße 1 und 2,

die oben gegen den Vorratsbehälter b durch einen Schieber 3 mit

Öffnung 4 und unten gegen den feststehenden Teil 5 der Erwärmungs-

一左

-22

9

331 d.

13

19 16

17

trommel a durch

einen Schieber 6 mit

Öffnung 7 abgesperrt

sind. Diese beiden

Schieber sind durch

das Getriebe 8, 9, 10

derart miteinander

verkuppelt, daß sie

stets gemeinsam be-

wegt werden, sodaẞ

das eine Meßgefäß

gegen den Vorrats-

behälter und das

andere gegen die

Erwärmungstrommel a geöffnet ist und umgekehrt. Werden die Schieber

im Einklang mit der Förderwirkung der Trommel bewegt, so gelangen

in diese stets gleiche Mengen von Steinmaterial, welche demzufolge

gleichmäßig erwärmt in den Vorrats- oder Einlaufbehälter d gelangen.

Die zwischen dem Behälter d und der Mischtrommel e angeordnete

Meßgefäßeinrichtung ƒ besteht gleichfalls aus zwei Meßgefäßen 11, 12,

welche oben gegen den Behälter d einen Schieber 13 mit Öffnung 14

und unten gegen den feststehenden Teil 15 der Mischtrommel e einen

Schieber 16 mit Öffnung 17 besitzen . Auch diese Schieber sind durch

ein Zahnstangen-Getriebe 18, 19, 20 zwangläufig miteinander verbunden.

1) Chem.-Ztg. Repert. 1914, S. 300 ; Franz. Pat. 460280.

15

--

Die Zuführung von flüssigem Teer oder dergl. zu dem erwärmten Stein-

material erfolgt aus dem Behälter h in die Meßgefäße 11, 12 und zwar

von der Meßgefäß - Einrichtung g aus, die gleichfalls aus zwei mit-

einander verkuppelten und durch Schieber nach oben und unten ab-

geschlossenen Meßgefäßen 21, 22 besteht. Sämtliche drei Schieber-

gruppen stehen durch Ketten oder Riemen 32, 33 derart miteinander

in Verbindung, daß bei Betätigung der Schiebergruppe 3, 6 mittels

werden, daß die Meßgefäße 1, 11 , 22 mit ihren Vorratsbehältern b, d

des Handhebels 34 sämtliche Schiebergruppen in der Weise verstellt

und h in Verbindung gebracht und gegen die Trommeln a bezw. e

abgeschlossen werden, während gleichzeitig die anderen Meßgefäße

gegen die Trommeln a und e geöffnet sind und ihren Inhalt in letztere

entleeren. (D. R. P. 290226 vom 26. Januar 1912.) i

Verfahren, flüssige Schlacke stark porös erstarren zu lassen.

Carl Heinrich Schol , Allendorf im Dillkreis. Nach Versuchen

des Erfinders soll die Erzielung einer möglichst porösen Struktur der

Schlacke, wie sie zur Herstellung von Leichtsteinen wünschenswert ist,

davon abhängig sein, daß im ersten Augenblick der Berührung zwischen

der flüssigen Schlacke und dem Wasser nicht sofort eine die weitere

Einwirkung des Wassers behindernde glasartige Schicht an der Unter-

seite der Schlacke entsteht, wie dies bei dem bisherigen Granulierungs-

verfahren eintritt. Um das allmähliche Erstarren der Schlacke zu be-

wirken, wird nach dieser Erfindung die Schlacke nicht aus einer ge-

wissen Höhe in kaltes Wasser gestürzt, sondern ungefähr in der Höhe

des Wasserspiegels dem Granulierwasser zugeführt, wobei dafür Sorge

zu tragen ist, daß das Wasser an der Stelle, wo die Schlacke eingeführt

wird, eine möglichst hohe Temperatur aufweist, die dem Verdampfungs-

punkt des Wassers naheliegt. Man kann auch die Schlacke über eine

schräge durchlöcherte Fläche fließen lassen , durch deren Löcher von

unten herauf Dampf unter gewissem Druck emporsteigt, welcher die

Schlacke durchdringt und sie zu einer großstückigen porösen Masse

aufbläht. Nach erfolgtem Aufblähen wird die schaumige Masse durch

ein Becherwerk oder ein anderes Fördermittel weggeführt. (D. R. P.

290 386 vom 30. August 1914.)
i

Presse mit fahrbarem, zerlegbarem und längsgeteiltem Preß-

formkasten zur Herstellung von Eisenbahnschwellen aus Asbest-

zement-Mischung. Fürst Josef zu Colloredo - Mannsfeld , Dobris

in Böhmen. -- Der Füll- und Preßformkasten wird zum Pressen noch

in ein besonderes, ihn dicht umschließendes Preßformgehäuse ein-

gelassen. (D. R. P. 289 899 vom 2. April 1913.)
i

21. Zucker. Stärke. Dextrin.*)

―Steuerwalds Inversions - Polarisation. H. Pellet. Verf.

kann dieses in Java bewährt befundene Verfahren nicht empfehlen, da

es seinem eigenen an Einfachheit und Genauigkeit durchaus nachsteht.

(Int. Sug. Journ. 1916, Bd. 18, S. 83.) 2

Zersetzung des Invertzuckers durch Alkalien. Van der Linden.

- Die Vorversuche bestätigten, daß bei Einwirkung von Kalk oder

Baryt schon bei 80° C. hauptsächlich die sog. Glycin- und Saccharumsäure

entstehen, ferner etwas Melassin- und Oxalsäure, Milchsäure hingegen

nicht, und Ameisensäure nur sekundär. Eine Trennung mittels Blei-

zucker, Bleiessig, und Bleiessig nebst Ammoniak, gelang nicht, ebenso-

wenig Reinigung oder Krystallisation, und einschlägige Angaben früherer

Forscher bestätigten sich nur teilweise, und sind weiterer Ergänzung

bedürftig. (D. Zuckerind. 1916, Bd. 41 , S. 216.)

-

λ

Philipps stetiges Auslaugegefäß. Forstreuter. Auf die mit

einem größeren Versuchsapparate erzielten Ergebnisse gestützt , hofft

Verf., daß die PHILIPPSche Vorrichtung die Diffusion völlig ersetzen

könne, und alle ihre Vorteile bieten wird, aber ohne ihre Nachteile ;

das eigentlich Neue scheint der Bewegungsmechanismus zu sein, der

eine wirkliche Erschöpfung der Schnitte mittels Gegenstrom-Auslaugung

ermöglicht. (Centralbl. Zuckerind. 1916, Bd. 24, S. 512.)
2

Mitwirkung des Chemikers in der Zuckerindustrie. W.D.Horne.

(Journ. Ind. Eng. Chem. 1915, Bd. 7, S. 278.)
sm

Mitwirkung des Chemikers in der Industrie der Produkte aus

Mais. E. T. Bedford. (Journ. Ind. Eng. Chem. 1915, Bd. 7 , S. 275.) sm

Sandschnellfilter Dabez-Bollmann. Ehrhardt. (Böhm. Ztschr.

Zuckerind. 1916, Bd. 40, S. 267.) 2

Sparen mit Schmiermitteln. Krouza. (Böhm. Ztschr. Zucker-

ind. 1916, Bd. 40, S. 275.) 2

Über Saturations - Geschwindigkeit. Staněk. —
Bei weiteren

Zuckerlösungen bei 85° C., die mittels eines besonders konstruierten

kleinen Apparates ausgeführt wurden , ergaben sich als Hauptresultate :

die Fällung des Kalks wird begünstigt durch steigenden Gehalt der

Lösungen an Zucker (besonders oberhalb 15 %) und Kalk (Zugabe in

der Kälte !) und erfolgt am raschesten in der mittleren Periode der

Reaktion ; als hinderlich erweisen sich Zusätze (oft schon ziemlich

geringe) von CaCl2, Invertzucker, Asparagin, Alkalisalzen der Asparagin-

während NaCl, Alkaliacetate und Betain wirkungslos bleiben ; hinderlich

und Glutaminsäure, Rübenpülpe und deren heißem wässrigem Auszuge,

ist auch längeres Erwärmen der gekalkten Zucker - Lösungen vor der

Saturation , während sich die Einführung von Trockenkalk (statt Kalk-

milch) als förderlich erweist. Viele Einzelheiten bleiben noch aufzu-

klären. (Böhm. Ztschr. Zuckerind. 1916, Bd. 40, S. 250.)

--

Auf das sehr umfangreiche Zahlenmaterial kann an dieser Stelle nur hin-

gewiesen werden. Die Wirkung der Amine usw. erklärt sich vielleicht , nach

Versuchen, die Ref. vor vielen Jahren anstellte, aber nicht fortführen konnte,

durch anfängliche Bildung von Carbonsäuren (Asparagincarbonsäure u. dergl.),

deren Calciumsalze sich in ähnlicher Weise verhalten, wie das sog. Zucker-

kalkcarbonat. 2

-
Staneks „Fraktionierte Saturation." Gredinger. Verf. kann

KARLIKS Angabe, daß er heuer infolge der geringeren Kalkzugabe

weniger Melasse erhalten habe , nicht beistimmen , vielmehr muß diese

Tatsache andere Gründe haben ; nach seiner Erfahrung nimmt bei ge-

ringerer Kalkanwendung die Menge der Melasse zu. (Böhm. Ztschr.

Zuckerind. 1916, Bd. 40, S. 266.) 2

-

Die Umwandlung der Stärke durch Chlorwasserstoffgas. F. C.

Frary und A. C. Dennis. Die bei 105 ° C. getrocknete Stärke

wurde mit trockenem Chlorwasserstoffgase behandelt und hierauf 1/2 Std.

erhitzt. Der von der Stärke angenommene Säuregrad wurde durch

Titrieren (mit Methylorange als Indicator) festgestellt. Bei hoher Tempe-

ratur erfolgt die Umsetzung zu Dextrin rasch, bei niedriger Temperatur

langsam. Je kleiner die vorhandene Säuremenge ist, desto höher muß

Untersuchungen über die Einwirkung von Kohlensäure auf gekalkte erhitzt werden, um die Stärke in die lösliche Form überzuführen. (Journ.

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 95.
sm

Ind. Eng. Chem. 1915, Bd. 7, S. 214.)
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25. Firnisse. Harze. Kautschuk.*)

~www

Verwertung der bei der Leinöloxydation auftretenden Ameisen-

und Essigsäure. F. Fritz. Verf. richtet die Aufmerksamkeit weitererVerf. richtet die Aufmerksamkeit weiterer

Kreise auf die Verwertung der in Mengen von etwa 5 % des benutzten

Leinöls in den Oxydationshäusern der Linoleumfabriken entstehenden

Ameisen- bezw. Essigsäure. Die Säuren könnten entweder als Kalksalze

gewonnen oder zur Erzeugung von Bleiweiß herangezogen werden.

(Ztschr. angew. Chem. 1915, Bd. 28, I, S. 272.) CS

Austrocknende Eigenschaften des mit eläostearinsaurem Kobalt,

Blei und Mangan behandelten Leinöls. L. E. Wise und R. A. Duncan..

Verf. haben das Kobalt-, Blei- und Mangansalz der a-Eläostearinsäure,

wahrscheinlich eines Isomeren der Linolsäure , dargestellt. Die Säure

wurde aus chinesischem Holzöl gewonnen. Die Seifen der Säure

mit den genannten drei Metallen zersetzten sich bei 50-60 ° C. und

verharzen rasch an der Luft. Werden sie in Leinöl aufgelöst , so

nimmt die Trockenkraft des Oles bedeutend zu, die an hergestellten

Olfilms gewissermaßen quantitativ bestimmt worden ist. Hiernach scheint

das Manganeläostearat das Leinöl am schnellsten zum Trocknen zu

bringen. (Journ . Ind. Eng. Chem. 1915, Bd. 7, S. 202.)
sm

Über die Einwirkung von Salpetersäure auf Kolophonium und

die damit in Beziehung stehende Autoxydation desselben. L. Paul.

(Seifens.-Ztg. 1915, Bd . 42 , S. 659.) CS

Weitere Untersuchungen über den Bernstein (Succinit) . A.

Tschirch und C. de Jong. (Arch. Pharm. 1915, Bd. 253, S. 290.) s

Herstellung öllöslicher Phenolaldehydharze. Chemische

Fabriken Dr. Kurt Albert und Dr. Ludwig Berend, Amöneburg

bei Biebrich a. Rh. Das Verfahren des Hauptpatentes 281939 )

wird hier dahin abgeändert, daß man die Phenolharze zunächst mit

gewissen anderen künstlichen oder natürlichen Harzen, mit fetten Olen

oder Ölsäuren oder Gemischen derselben bei höherer Temperatur bis

zur Bildung einer in der Kälte klar bleibenden Harzmasse verschmilzt

und dann mit dem betreffenden fetten Öl bis zur dauernd klar bleibenden,

mit Terpentinöl und ähnlichen ' Lösungsmitteln ohne Trübung misch-

baren Lösung verkocht. Man kann die Phenolharze u. a. mit Kopalen

mit oder ohne Zusatz von fettem Öl ausschmelzen und die erhaltene

Phenolharz - Kopalmasse mit Terpentinöl o. dgl. verkochen. Man kann

auch die Harze, fetten Öle oder Ölsäuren oder deren Gemische bereits

vor oder während der Herstellung der Phenolformaldehydharze der

Reaktionsmasse zusetzen und das Ganze bis zur Bildung der in der

Kälte klar bleibenden Harzmasse erhitzen, worauf dann die Verkochung

mit dem Lösungsmittel erfolgt. Beispielsweise werden 100 g eines

durch Kondensation von Kresolen und Formaldehyd erhaltenen schmelz-

baren Kunstharzes mit 40 g Kolophonium solange auf 180-200 ° C.

erhitzt, bis eine möglichst klare Harzmasse entstanden und nur noch

ein geringer Phenolgeruch wahrnehmbar ist. Alsdann verschmilzt man

die Masse mit etwa 70 g Leinöl bei langsam steigender Temperatur,

bis bei etwa 260 ° C. die Lösung erfolgt. Nun erhitzt man schnell

höher auf 300-320 ° C. , wobei plötzlich ein heftiges Schäumen ein-

tritt, und stellt durch eine entnommene Probe fest , ob durch Zusatz

von Terpentinöl, Benzin, Benzol und ähnlichen Lackverdünnungsmitteln

keine Ausscheidung mehr erfolgt. Ist dieser Punkt erreicht , so läßt

man etwas abkühlen, gibt noch 80 g Standöl hinzu, erhitzt wiederum

kurze Zeit auf 280 ° C. und läßt auf 150 ° C. abkühlen. Endlich setzt

man noch 100 g Lackbenzin mit 20 % Terpentinöl hinzu. Dieser

Lack soll unverändert haltbar sein. (D. R. P. 289968 v. 5. Juni 1914,

Zus. zu Pat. 281939.)

6
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Tahara. Kondensation von 2,3- Dimethoxyphenylpropionsäurechlorid

(o- Dimethylhydrokaffeesäurechlorid) mit Dodekinnatrium gibt ein nicht

krystallisiertes ungesättigtes Keton, das durch Reduktion mit Platin-

schwarz und Wasserstoff in ein gut krystallisiertes gesättigtes Keton

übergeführt werden kann. Reduktion mit amalgamiertem Zink und

Salzsäure verwandelt dieses in 1 - n-Pentadecyl-2,3-dimethoxybenzol ===

Hydrourushioldimethyläther :

OCH

¡OCH3

OCH3

OCH , + NaC C (CH ,),.CH , → (CH ,O ),.CH .(CH ,) ,.CO.C C (Hạ), CH ,→

* CH , . CH, . COCI

¡OCH3

(CH₂)14. CH₂

→ (CH₂O) . CH3 . (CH2)2 . CO . (CH2) 11 · CH3 -

(Ber. d. chem. Ges. 1915, Bd. 48, S. 1606.)

<-

Lack aus in Lösung befindlichen Polymerisationsprodukten

organischer Vinylester. Chemische Fabrik Griesheim- Elektron.

Versuche haben ergeben, daß die durch Polymerisation organischer

Vinylester entstehenden Produkte entweder ohne weiteres oder nach

Anwendung geeigneter Lösungsmittel brauchbare Lacke darstellen , in-

dem sie auf die zu überziehenden Körper sich in dünner Schicht auf-

tragen lassen und dann, an der Luft rasch trocknend, auf dem Körper

einen dichten , elastischen Überzug bilden , der gegen Atmosphärilien

und insbesondere auch gegen Wasser, Säuren und Alkalien widerstands-

fähig sein soll . Man erhält diesen Lack beispielsweise, wenn man die

Polymerisation des monochloressigsauren Vinyls nur unvollständig durch-

führt, was eine sirupöse Lösung des Polymerisationsproduktes in noch

unverändertem Vinylester ergibt. Das erhaltene Produkt soll allein oder

in Gemeinschaft mit Lösungs- oder Verdünnungsmitteln einen jederzeit

unmittelbar streichfertigen Lack darstellen. Auch erhält man brauch-

bare Lacke, wenn man vollständig polymerisierte Vinylester in Lösungs-

mitteln vollkommen auflöst, z . B. 6 g polymeres Vinylacetat in 100 ccm

tetrachlorid, oder 200 g polymerisiertes Vinylacetat in 400 g Essig-

Essigäther, oder 5 g polymeres chloressigsaures Vinyl in 60 g Acetylen-

äther , 200 g Athylbutyrat und 200 g Amylacetat. Man kann auch

Gemische verschiedener polymerisierter Vinylester anwenden, sowie

Zusatzstoffe, wie Ricinusöl , Farbstoffe, Zinkoxyd, Campher, Campher-

ersatzmittel u. dgl. benutzen. (D. R. P. 290544 v. 13. Nov. 1913.) i

Untersuchung von Goldschwefel. E. Wleck. Nach UTZ¹)

läßt sich eine Verfälschung von Goldschwefel mit Calciumsulfat mit

Schwefelammon feststellen. Einwandfreie Präparate lösen sich beim

Schütteln mit Schwefelammonium rasch und vollständig auf, während

mit Calciumsulfat verfälschter Goldschwefel sofort deutlich einen gelben

oder weißen Rückstand hinterläßt. Verf. stellte nun fest, daß beträcht-

liche Mengen Calciumsulfat von Schwefelammonium gelöst werden,

und empfiehlt folgendes Verfahren zur Bestimmung von Calciumsulfat

in Goldschwefel : 2,5 g Goldschwefel werden in einem 200-250 ccm

fassenden Becherglas mit siedendem destillierten Wasser übergossen,

gut aufgerührt , absitzen lassen und durch ein gewogenes Filter in

einen 500 ccm-Kolben filtriert und der Goldschwefel quantitativ auf

das Filter gespült. Das Filtrat wird auf 500 ccm aufgefüllt. Das Filter

wird in einem Wägegläschen bei 80-100 ° C. bis zur Gewichtskon-

stanz getrocknet. Im Filtrat wird in einer abgemessenen Menge das

Calcium in bekannter Weise mit Ammonoxalat oder mit Chlorbarium

die Schwefelsäure gefällt. Man rechnet auf CaSO + 2H2O. Im Rest

des Kolbeninhalts kann man gleichzeitig die Reaktionen auf freie Säure,

lösliche Sulfide usw. ausführen.i Im Anschluß an diese Arbeit nimmt

Urz zu den Ausführungen des Verf. Stellung. (Gummi-Ztg. 1915 ,

Bd. 29, S. 479-480.) kr
Über den Hauptbestandteil des Japanlacks. 5. Über die Kon-

stitution von Hydrourushiol. Riko Majima. Kondensation von

Dodekinnatrium mit o-Dimethylhydrokaffeesäurechlorid , Reduktion des

so erhaltenen ungesättigten Ketons führten den Verf. zu 1 -n- Pentadecyl-

2,3-dimethoxybenzol, das sich in jeder Hinsicht mit Hydro-

urushioldimethyläther als identisch erwies. Daraus folgert

Verf. die Konstitution des Hydrourushiols als 1 -n -Pentadecyl-

2,3-dioxybenzol der beistehenden Formel. (Ber. d . chem.

Ges. 1915, Bd. 48, S. 1593-1597.)

OH

OH

C15 . H31

ks

Über das Isohydrourushiol und sein niederes Homologes.

Riko Majima und Ikiga Nakamura. Durch Kondensation von

Brenzcatechin mit n-Pentadecansäure mittels Zinnchlorid, Reduktion des

erhaltenen Ketons nach CLEMMENSENScher Methode durch amalgamiertes

Zink und Salzsäure erhielten Verf das 3,4- Dioxy- 1 -n - pentadecylbenzol,

das Isohydrourushiol : (OH) . CH3 . (CH2)14 . CH3. (Ber. d. chem. Ges.

1915, Bd. 48, S. 1597-1603.) ks

Über den Hauptbestandteil des Japanlacks. 6. Über die

Synthese des Hydrourushiols. Riko Majima und Joshihide

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 33. ¹ ) Ebenda 1915, S. 76.

-

Kautschukgewinnung aus deutschen Pflanzen. Scheermesser.

-Versuche mit grob gepulvertem Tithymalus Peplus (Gartenwolfsmilch)

und Euphorbia Cyparissias (Cypressen -Wolfsmilch) ergaben, daß durch

Ausziehen mit Benzin, Äther oder Tetrachlorkohlenstoff sehr beträcht-

liche Mengen Kautschuk und Fett zu gewinnen sind. Diese überall

vorkommenden Unkräuter liefern pro Morgen Unland etwa 10 kg

Kautschuk und 30-35 kg Fett. Verf. empfiehlt den Anbau großer

Flächen Brachlandes, z. B. in eroberten russischen Gebieten. (Pharm.

Ztg. 1915, Bd. 60, S. 591.) S

Weitere Bemerkungen zu der Arbeit von Steimmig, „ Beiträge

zur Kenntnis des synthetischen Kautschuks aus Isopren". C. Harries.

(Ber. d. chem. Ges. 1915, Bd. 48, S. 863-868.) ly

Technologie der Kautschukwaren. K. Gottlob. Lex.-8°. 256 S.

11,40 M. F. Vieweg & Sohn, Brannschweig.

Über einen unbrauchbaren Guttapercha-Ersatz. Utz. (Pharm .

Zentralh. 1915, Bd. 56, S. 481.)

¹) Gummi-Ztg. 1914, S. 137.

S
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31. Metalle.*)

Verfahren und Vorrichtung zur magnetischen Aufbereitung von

Erzen auf nassem oder trockenem Wege. C. Lührigs Nachf.

Fr. Gröppel , Bochum. Das an den magnetisch wirksamen Polen,Das an den magnetisch wirksamen Polen,

Zacken o. dgl. haftende Gut wird im Bereich der Magnetfelder durch

kamm- oder bürstenartige mechanische Auflockerungsvorrichtungen aus

unmagnetischen Stoffen bearbeitet und gegebenenfalls gleichzeitig der

Wirkung von Läuterwasser oder -luft ausgesetzt. Die Abbildungen

Fig. 1.

Fig. 2

zeigen das Arbeitsfeld eines

sog. Ringscheiders im Schnitt

und von oben gesehen. Die

kegelförmige Arbeitsfläche des

ScheideringesR ist mit Riffeln

oder Zacken Z zur Erzeugung

örtlicher Feldverdichtungen

versehen. Mit P ist ein er-

regter Gegenpol eines bei-

spielsweise sternförmigen

Magnetsystems bezeichnet.

Das entsprechende Arbeitsfeld

des Scheideringes R befindet

sich unter dem Pol P. Hier

vollziehtsich dieTrennungder

unmagnetischen Gutteilchen

von den magnetischen, indem

die unmagnetischen in den

Furchen zwischen den Pol-

zacken Z herabgleiten oder

herabfließen, während die

magnetischen von den Zacken

angezogen und festgehalten werden. Damit nicht auch unmagnetische

Teilchen zwischen den magnetischen eingeschlossen und mit festgehalten

werden, ist die kammartige Auflockerungsvorrichtung B vorgesehen, deren

aus dünnen Bronzedrähten bestehende Zinken oder Borsten bewirken,

daß die auf den Polzacken Z sitzenden Gutteilchen noch im Bereiche des

Poles P einer Auflockerung und Durchhechelung unterzogen werden,

so daß die eingeschlossenen unmagnetischen Bestandteile von selbst

herausfallen oder durch geringe Mengen von Läuterwasser leicht heraus-

gespült werden können. Man kann auch die bürsten- oder kammartige

Vorrichtung B gleichzeitig zur Zuführung von Läuterwasser benutzen.

Die Auflockerungsvorrichtung kann auch unterhalb einer umlaufenden

Scheidewalze angeordnet sein und gleichzeitig zur Ableitung des ab-

geschiedenen unmagnetischen Gutes und des Läuterwassers dienen .

(D. R. P. 290254 vom 4. Januar 1914.) i

DieMetallversorgung der österreichisch-ungarischen Monarchie.

L. St. Rainer. (Mont. Rundsch. 1915, Bd. 7, S. 779.) u

Die technische Bedeutung der, Staubfrage für Zinkhütten.

Oskar Gerold. Beschreibung einer neuen von der Firma SIMON,

BÜHLER & BAUMANN auf der UTHEMANN-Zinkhütte in Oberschlesien

errichteten Anlage zur Entstaubung von mehreren großen Zinköfen. Sie

dient hauptsächlich zur Entfernung der Gase und Staubmengen, die

beim Räumen der Muffeln entstehen. Weiter sind die verschiedenen

Einrichtungen zum Auffangen und Sammeln des Staubes besprochen .

(Metall u. Erz 1915, Bd. 12, S. 403 und 419.)

-

u

Der Erzbergbau und das Metallhüttenwesen in China, mit be-

sonderer Berücksichtigung der Zinngewinnung in der Provinz Yunnan.

Fraulob. Antimonerze finden sich in Do-bee-shan und Mau-shan.

Die Hütte ist in Milati ; sie besteht aus zwei doppelten Destillations-

anlagen, vier Trockenöfen und 15 Reduktionsöfen, sie sollte 1914 100 t

Metall liefern, die chinesische Arbeit ist aber schlecht. 15-18 % Anti-

mon bleiben in den Rückständen. Im Kotchiubezirk kommen Zinn-

erze vor, die von 60000-70000 Arbeitern bearbeitet werden. Zinn-

stein ist mit zähen Letten, Braun- und Roteisenstein in Spalten ein-

gelagert; der Zinngehalt beträgt 3/4-10%, durch Aufbereitung gewinnt

man Konzentrate mit 20-30 % Zinn, die dann in Kotchiu weiter ver-

waschen werden, bis sie 50-70 % enthalten ; die Verhüttung geschieht

in kleinen chinesischen Zinnschmelzöfen (Schachtöfen von 1,5 m Höhe

und 1 m Breite) mit Holzkohle. Es werden 4 Sorten Zinn hergestellt:

99-99,5 %, 96-99 %, 80-96 % und bleireiches mit 60-80 % Zinn. -

Bei Tungchuan kommen Kupfererze vor , sie werden in Stadeln ab-

geröstet und in 6 m hohen, pyramidenförmigen Schachtöfen auf Roh-

kupfer, welches in Scheiben abgehoben wird und an anderer Stelle in

kleinen Schachtöfen auf Reinkupfer verschmolzen wird. — Die Blei-

silbererze von Kei-hwa sind mulmige Cerussite. Man verschmilzt

mit Koks in niedrigen Schachtöfen auf Werkblei. In halbkugeligen

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 88.

-

Treiböfen schmilzt man bei niedriger Temperatur ein, läßt das Armblei

erstarren und hebert das Reichblei aus, welches dann in einem gleichen

Ofen durch Aufblasen von Luft abgetrieben wird. — Zinkerze kommen

in Gung-shan als Zinkcarbonat und als Kieselzinkerz in großer Rein-

heit vor. Zink wird in Tiegeln gewonnen, wobei das Erz mit schlechter

Gruskohle gemischt und die Beschickung mit einem Gemisch von

Lehm und Sand abgedeckt wird. Diese Destillation ist höchst unvoll-

kommen; sie liefert jährlich 300-400 t Zink. Zahlreiche Abbildungen

erläutern den Text. (Metall u. Erz 1915, Bd. 12, S. 459 und 479.) u

Vereinfachte Berechnung von Bleihochofenbeschickung.

v. Schlippenbach. Vor der Berechnung der Beschickung legt

man sich zweckmäßig die Frage vor: Welcher Schlackentyp ist zu

wählen? und was ist zu verschlacken? Wenn möglich, wählt man

einen Schlackentyp, der neben Billigkeit guten Schmelzfluß gibt; da

aber heute alle Bleihütten Erze mit mehr oder weniger Zinkgehalt ver-

hütten müssen, so muß man einen Typ nehmen, der möglichst viel

Zink zuläßt. Nach SCHNABEL liegt nun die Grenze der Aufnahmefähig.

keit der Schlacke für Zink bei 28 % CaO, man sollte also mit Ca

+ ZnO zusammen nicht über 28% hinausgehen, besser noch über-

schreite man nicht 12 % bezw. 10% ZnO und nehme 16-18 % CaO.

Für 28% CaO +ZnO reichen 28% SiO2 und 32% FeO.MnO voll-

kommen aus, unter Berücksichtigung von etwa 7% Al2O3 (2 Al2O3 =

3 SiO2), hat man so eine Sesqui-Silicatschlacke, die bei 900° C. dünn-

flüssig ist, die ein spezif. Gew. von nur 3,5 hat, und aus der der Stein

gut absetzt. Verf. führt dann ein Rechnungsbeispiel auf diesen Schlacken-

typ durch, wobei er von einem nach dem Verblaseverfahren erhaltenen

Röstgute ausgeht, bei einem 2. Beispiel wird von einer schwarzen

Glätte ausgegangen. Zum Schluß geht Verf. noch näher auf den Koks-

satz ein und warnt vor zu viel Koks, was viel schädlicher ist, als zu

wenig Koks. Bei guter Röstschlacke kann man im Dauerbetrieb mit

7,5% Koks auskommen. (Metall u. Erz 1915, Bd. 12, S. 399.)]

/0
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Mitwirkung des Chemikers in der Kupferindustrie. J. B. F

Herreshoff. Verf. hebt die große Bedeutung der chemischen Unter-

suchungen hervor, durch die die Kupferindustrie in den Vereinigten

Staaten eine gewaltige Ausbreitung in den letzten 40 Jahren erfahren

hat. Namentlich durch die Verwendung der Elektrizität zu Erzeugung

reinen Kupfers und durch die Verbesserung der analytischen Methoden

ist die Darstellung ganz reinen Kupfers erreicht worden. (Journ. Ind.

Eng. Chem. 1915, Bd. 7, S. 274.)
sm

Gewinnung von Zinn oder Zinnverbindungen aus pyritischen

oder anderen Zinnerzen , Konzentraten , Zinnabfällen , Schlacken

oder dergl. durch Schmelzen mit schwefelhaltigen Zuschlägen.

Jan Rueb, Haag in Holland. Die Hinzufügung von Pyriten in

großen Mengen nach D. R. P. 289077¹) bringt, wenngleich sie vielfach

die Ausbeute steigert, wirtschaftliche Nachteile mit sich, auch kann sie

zu Steinen mit unlohnendem Zinngehalt führen. Nach Erf. soll man

erheblich bessere Ergebnisse erzielen , wenn man neben dem etwa

nötigen Zuschlag von Pyriten auch Kalk oder Kalkverbindungen der

Charge zusetzt. Setzt man ungefähr 17 % Kalk der Charge zu, wobei

man dafür sorgen muß, daß der Gehalt an Pyriten nicht unter 30%

sinkt, so kann man eine Ausbeute von 92,5 % in einer Schmelze er-

reichen. Hierbei soll der Zinngehalt der Schlacke auf 0,4 % verringert

und die Verflüchtigung des Zinns beim Erschmelzen fast ganz be-

seitigt werden. Der Zuschlag von Kalk macht die Schlacke dünn-

flüssiger und fördert die Abscheidung des Steines , wodurch Zeit und

Brennstoff gespart wird. Auch soll dadurch die Bildungstemperatur

der Schlacken sinken, so daß die in der Charge anwesenden Ver-

bindungen eher aufeinander reagieren ; auch die für das Verfahren

überhaupt erforderliche Temperatur soll sich ermäßigen, was ebenfalls

zur Zeit- und Brennstoffersparnis führt, und die Verflüchtigung des

Zinnsulfürs soll sich vermindern. Der Hauptvorteil des Kalkzuschlags

soll aber darin bestehen, daß er das chemisch gebundene Zinn aus

der Schlacke heraustreibt. Die Vorgänge sollen etwa nach folgenden

Gleichungen bei Gegenwart von Kalk verlaufen : 3SnO2 + FeS =

3SnO + FeO + SO2. SnO + FeS
3SnO + FeO + SO2. SnO + FeS SnS + FeO, wobei das ent-

stehende SnS in den Stein aufgenommen wird. (D. R. P. 290 296 vom

28. Juni 1914, Zus. zu Pat. 289 077.)
i

Herstellung hochglänzender Zinngußstücke. Ludwig Ruckert,

Würzburg. In Formen aus Stahl, Schmiedeeisen o . dergl. , deren

Innenflächen mit Hochglanz- Politur versehen sind, wird flüssiges Zinn

unter hohem Druck eingepreßt, um das aus der Form fallende Guß-

stück sofort mit Oberflächenglanz unter Erhaltung der eine hohe

Festigkeit verleihenden Gußhaut zu erhalten. (D. R. 289735 vom

20. November 1914.)
i

¹) Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 8.

Verlag der Chemiker-Zeitung Otto v. Halem in Cöthen (Anhalt).
Druck von August Preuß in Cöthen (Anhalt).
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2. Unterricht. Laboratorium. Allgemeine Analyse.")

Aräometer. Friedrich Edmund Kretzschmar,

Berlin. Bei den zurzeit gebräuchlichen Aräometern

wird jede Skala einzeln graduiert und gezeichnet. Man

kann aber die Skalen im voraus anfertigen, wenn man

gemäß der vorliegenden Erfindung die Skala a gegen-

über dem mehrteiligen Schwimmer b zwecks Eichens

verschiebbar anordnet. Zu diesem Zwecke ist die Skala

in einem Rohrstück d befestigt, welches durch ein-

faches Vorschieben oder auch durch Drehen auf einem

Gewindezapfen , der auf dem Hals des mittleren

Schwimmkörpers b angebracht ist, in der Höhe ver-

stellt werden kann. Durch Schrot ƒ in den Schwimm-

körpern b und in dem Rohr d, sowie durch Verschieben

des durch Paßstück e verschlossenen Rohres d kann

man die Skala, der Dichte der Flüssigkeit entsprechend,

genau einstellen, worauf das Rohr d festgekittet wird.

Um die Einstellung des Rohrstückes d zu erleichtern

und das Instrument handlicher zu machen, kann der

Schwimmer statt aus mehreren Kammern nur aus

einer einzigen von entsprechend großem Durchmesser

gemacht werden. (D. R. P. 289511 vom 30. August

1913, Zus. zu Pat. 289509.¹) i

Ein improvisierbarer Thermoregulator für Petro-

leumbeleuchtung. W. Kulka und A. Sztahovszcky.

-

13. Brennstoffe.

18. Gase.

30. Eisen.

www
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zugewinnen, wird die Säure aus der Eisennitratlösung mit einem Über-

schuß von Phosphat ausgefällt, indem die 5-fache Menge Natrium-

phosphat im Verhältnis zur Menge der vorhandenen Molybdänsäure

zur siedenden Lösung hinzugegeben wird. Der Phosphormolybdän-

niederschlag wird hierauf zur Abscheidung des Phosphors mit Magnesium-

nitrat behandelt und das Filtrat mit Salpetersäure versetzt. Auf diese

Weise wurden 85-87 % Molybdänsäure zurückgewonnen. (Journ . Ind.

Eng. Chem. 1915, Bd. 7, S. 213.) sm

Über die Absorption von Sauerstoff in alkalischen Lösungen

und über ein neues Absorptionsmittel für Sauerstoff. F. Henrich. —

Als rasch wirkendes, gut haltbares Sauerstoff- Absorptionsmittel eignet

sich eine aikalische Lösung von Oxyhydrochinon. Zu seiner Herstellung

benötigt man nicht das freie Oxyhydrochinon, sondern kann das billigere

und gut haltbare Triacetyloxyhydrochinon verwenden, das aus Chinon

und Essigsäureanhydrid in guter Ausbeute entsteht und als Rohprodukt

angewendet werden kann. (Ber. d. chem. Ges. 1915, Bd. 48, S. 2006.) ks

Die Methode Kjeldahl - Gunning - Arnold für Stickstoff. J. M.

Pickel. Verf. empfiehlt halbstündiges starkes Kochen der Lösung.

Auch hält er es, wie Prof. ATWATER, für vorteilhaft, die Lösung mit

einem Gemisch aus Natriumhydroxyd und Kaliumsulfid stark alkalisch

zu machen. Ferner gibt Verf. etwa 50 mg feingranuliertes Zink hinzu,

um das Stoßen der Flüssigkeit zu vermeiden. (Journ . Ind. Eng. Chem.

1915, Bd. 7, S. 357.) sm

Einleitung in die chemische Analyse. L. Medicus. 1. Heft.

Über eine neue Methode der Alkalitäts- und Aciditätsbestimmung.

I. Traube. Bei dieser Methode, welche den Indicatormethoden ver-

- DieVorrichtung beruht im Prinzip darauf, daß durch die Ausdehnung 5. Aufl. 186 S. Gr. 8°. 2,80 M. H. Lauppsche Buchhdlg., Tübingen .

von Alkohol Quecksilber in den einen Arm des als Flammenregler

dienenden Hebels gedrückt wird, das sich bei Abkühlung des Alkohols

wieder zurückzieht. (Zentralbl. Bakteriol . 1915, [ I ] , Bd . 76, S. 237.) sp

Eine geeignete Form einer Wägepipette. A. T. Mertes. Verf.

verwendet zur Herstellung einer Wägepipette eine gewöhnliche 10 ccm-

Pipette mit abgebrochenen Rohrenden. An das eine dieser Enden

wird ein Glashahn angeschmolzen. Das andere Ende der Pipette wird

zu einem Haken umgebogen. Um die Pipette zu füllen, wird an das

obere Ende, das den Haken trägt, ein Gummischlauch befestigt und

durch Ansaugen am unteren Ende die gewünschte Substanz (Fett, Ol usw.)

eingefüllt. Dann wird der Hahn geschlossen, der Gummischlauch ent-

fernt und die Pipette zum Abwägen an den Haken der Wagschale an-

gehängt. (Journ. Ind. Eng. Chem. 1915 , Bd. 7, S. 236.)

-

sm

Vergleich der relativen Trockenkraft der Schwefelsäure, des

Calciumchlorids und des Aluminiumtrioxyds bei ihrer Verwendung

in den gewöhnlichen Scheiblerschen Exsikkatoren. J. W. Marden

und V. Elliott. Aus den Versuchen der Verff. ergibt sich, daß bei

kleinen Mengen von Feuchtigkeit Al2O3 besser wirkt als H₂SO und

CaCl2. Kupfersulfat mit 5 Mol. Krystallwasser trocknet am besten über

Al2O3 oder 95 % iger Schwefelsäure. CaCl2 scheint die niedrigste

Trockenkraft zu besitzen. Al2O3 ist, weil trocken und durch Aus-

glühen wieder verwendbar, der Schwefelsäure vorzuziehen. (Journ.

Ind. Eng. Chem. 1915, Bd. 7 , S. 320.)

-

sm

Eine Filtrierpipette für Äther. J. M. Pickel. Der Äther

wird mittels eines Gummiballes durch das Filter (gewöhnliches Papier-

filter für Fettextraktion) in ein aufsteigendes Rohr hinaufgetrieben, bis

er aus diesem in eine Pipette einfließt, aus der er in die Aufbewah-

rungsflasche ablaufen kann. Der Ball hat ein kleines Loch, das man

während des Drückens mit dem Daumen verschließt. Sobald der

Äther in das Abflußrohr der Pipette einläuft, bleibt das Loch offen .

(Journ. Ind. Eng. Chem. 1915, Bd. 7, S. 236.) sm

Wiedergewinnung der Molybdänsäure. W. D. Brown. Um

die Molybdänsäure aus den Filtraten der Phosphorbestimmungen zurück-

*) Vergl. Chem .-Ztg. Repert. 1916, S. 61. ¹) Ebenda 1916, S. 61 .

2

gleichbar ist, stellt der Indicator aber nicht einen Farbstoff dar, sondern

derselbe bewirkt vielmehr die Änderung einer physikalischen Eigenschaft

der Lösungen, der Oberflächenspannung, unter dem Einflusse eines

Alkali- bezw. Säurezusatzes. So tritt bei verdünnten , wässerigen Lö-

sungen der meisten Alkaloidsalze (mit stärkeren Säuren) durch Zugabe

geringer Mengen eines Alkalis Verminderung der Oberflächenspannung

ein, welche ihrerseits gestattet, die Menge des Alkalis zu bestimmen.

Bezüglich Ausführung dieser neuen Methode, die Verf. zuerst bei Blut-

seris benutzt hat, sei auf die Originalarbeit verwiesen. (Ber. d. chem.

Ges. 1915, Bd. 48, S. 947-949.) ly

Eine neue Reaktion auf Wasserstoffsuperoxyd. K. Spiro.

Versetzt man eine verdünnte Phenollösung oder andere verdünnte

Monobenzolhydroxylderivate mit einigen Tropfen einer verdünnten (n/10)

H2O2-Lösung und gibt dazu etwas frisch bereitete n/100 - Eisenvitriol-

lösung, so tritt eine intensive Grünfärbung ein, welche durch verdünntes

Alkali sofort in rotviolett umschlägt, beim Ansäuern aber wieder grün

wird. Vermittels dieser Reaktion lassen sich noch 0,00017 g H₂O

nachweisen. Die genannte Reaktion ist auch physiologisch - che.nisch

interessant, teils wegen des Nachweises der Beziehungen zwischen

Tyrosin und Adrenalin, teils deshalb, weil die Oxydation mit FeSO

H2O2 in der Proberöhre genau so verläuft, wie im Tierkörper.

(Ztschr. anal. Chem. 1915, Bd. 54, S. 345.)
CS

Über colorimetrische Methoden zum Nachweis von Oxalsäure

und Mangan. J. F. Sacher. (Chem.-Ztg. 1915, S. 319.)

Zum Nachweis des Mangans. Friedrich Bardach.

Sacher. (Chem.Ztg. 1915, S. 457.)

J. F.

Zu Newberrys rascher Kalkbestimmung. E. G. Pierce. Bei

der Kalkbestimmung nach NEWBERRY ist kein Kühler nötig, wenn man

nicht über 5 Min. lang schwach kochen läßt und 0,4 -Normallösungen

verwendet. Bei 0,2-Normallösungen ist durchaus kein Verlust an Säure

zu befürchten, wenn man nicht länger als 10 Min. kochen läßt. (Journ .

Ind. Eng. Chem. 1915, Bd. 7, S. 258.)
sm
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11. Anlagen. Kraft- und Arbeitsmaschinen. Apparate.")

Mitwirkung des Chemikers an der Entwicklung der Industrie

der Vereinigten Staaten. B. C. Hesse. In den Vereinigten Staaten

sind 10000 Chemiker beschäftigt und über 1000 000 Lohnarbeiter,

die für 5 Milliarden Doll . chemische Produkte herstellen . Verf. wünscht,

daß der Arbeit des Chemikers in den Vereinigten Staaten immer mehr

Achtung entgegengebracht werde, als es bisher geschehen ist. (Journ.

Ind. Eng. Chem. 1915, Bd. 7, S. 293.) sm

Zwangsweise Wirkung der Patente in den Vereinigten Staaten,

in Deutschland und in Großbritannien. B. C. Hesse. (Journ . Ind.

Eng. Chem. 1915, Bd. 7, S. 304.) sm

Über die zwangsweise Wirkung von Patenten und Warenzeichen

in England. (Journ. Ind. Eng. Chem. 1915, Bd. 7, S. 307.) sm

Chemiker und chemische Industrie im Ausland. Th . Diehl.

(Ztschr. angew, Chem. 1915, Bd. 28, S. 441.)
CS

Die zukünftige Wirtschaft der chemischen Industrie. O. Nagel.

(Österr. Chem.-Ztg. 1915, Bd . 18, S. 192.) CS

Über das Problem der wirtschaftlichen Annäherung der beiden

Zentralmächte. M. Friedmann. (Österr.Chem.- Ztg. 1915, Bd . 18, S. 191.) cs

Englands Hoffnungen auf die Erwerbung des russischen Marktes

in Chemikalien. H. G. (Chem. Ind. 1915 , Bd . 38, S. 337.) CS

Neuere Arbeitsmethoden zum Waschen und Destillieren von

Flüssigkeiten. C. H. Borrmann. (Ztschr. angew. Chem. 1915,

Bd. 28, I, S. 377, 381.). CS

Selbstgreifer für Fördergut von verschiedenen spezifischen

Gewichten. J. Pohlig Akt.- Ges. , Cöln-Zollstock. In den Boden-

wandungen der Schaufeln sind verschließbare Öffnungen angebracht.

(D. R. P. 290270 vom 30. April 1914.)
i

Vorrichtung zur Einführung der Flüssigkeit in einen aus zwei

zylindrischen Gehäusen verschiedenen Durchmessers bestehenden

Flüssigkeitserhitzer oder -kühler. Konrad Rehnitz, München.

An den zylindrischen Innenraum ist tangential ein Einlaufrohr an-

geschlossen, welches innen in ein gekrümmtes Mündungsstück endigt.

(D. R. P. 290271 vom 6. September 1914.) i

Luftleermachen des Mantelraumes von metallischen Doppel-

wandgefäßen. Paul Mittelbach, Berlin. - Das eine Ende einer

gläsernen Capillare wird zunächst mit einem dichten und festhaftenden

metallischen Überzuge versehen und dann mit der an dieser Stelle

offenen Gefäßwandung durch Niederschlagen von Metall luftdicht ver-

bunden. Darauf schmilzt man die Capillare nach Herstellung der Luft-

leere zur Herbeiführung ihres luftdichten Abschlusses ab. (D. R. P.

290294 vom 26. August 1915.) i

Abb. 1.

A₂ As An
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Mehrraum-Kondensator. Melms & Pfenninger Kommandit-

gesellschaft, München - Hirchau. Abb. 1 zeigt einen senkrechten

Querschnitt des Kondensators, Abb. 2

eine Seitenansicht auf den die Kühl-

wasserzu- und -abläufe enthaltenden

Deckel des Kondensators. Der Kon-

densator ist in der abgebildeten Aus-

führungsform aus vier Teilen zu-

sammengesetzt, derart, daß drei doppel-

wandige Zwischenwände a₁ a2 a3 ihn

in vier Räume A1 A2 A3 A4 zerlegen.

Damit jeder Teil während des Be-

triebes behufs Reinigung vollständig

abgeschaltet werden kann, ist jeder

mit einem besonderen Kühlwasser-Zu-

und -Ablauf b₁ b₂ bз b4 und C1 C2 C3 C4

im linken Deckel versehen (Abb. 2)

und außerdem mit einem Kondensat-

ablauf di de dз d4. Das durch diese

Stutzen ablaufende Kondensat wird

zunächst in dem Verbindungsrohr o

und dem Abscheider p gesammelt,

dann durch die Leitung q und die

Pumper nebst der Leitung s in die

Hohlräume derZwischenwände a₁ ag aз

geführt, um auch diese Zwischen-

wände als Kühlflächen wirken zu

lassen. Durch den Stutzen t wird

g

Abb. 2.

in diesem Falle nur Luft abgesaugt.

Zwischen den Doppelwänden a1 as a3 können noch Querwände an-

geordnet werden . (D. R. P. 290101 vom 24. Februar 1914.)
i

---

www

Anordnung zur magnetischen Beeinflussung eines Lichtbogens

in einem Vakuum-Metallgefäß . Akt.- Ges. Brown, Boveri & Cie. ,

Baden i. d. Schweiz. Der Elektromagnet ist derart angeordnet, daß

eine elektromotorisch wirksame Durchsetzung der Metallwand mit Kraft.

linien fast ganz vermieden wird. (D. R. P. 290487 vom 26. August 1913.) i

Einrichtung zum Parallelbetrieb mehrere Metalldampf-Gleich-

richter, bei denen zur Verbesserung des Parallelarbeitens Drossel-

spulen in die Wechselstromzuleitungen eingeschaltet sind. Siemens-

Schuckert Werke G. m. b. H., Siemensstadt bei Berlin. (D. R. P.

290457 vom 26. April 1914.)
i

-

Einrichtung zur Herabminderung der Rückschlagsgefahr bei

Metalldampf-Gleichrichtern durch Gegenspannungen an den Dampf-

strecken. Siemens- Schuckert Werke G. m. b. H., Siemensstadt

bei Berlin. Die Dampfstrecken steuern selbst die Gegenspannungen,

so daß sie im untätigen Dampfkreis auftreten und im tätigen ver-

schwinden. Eine der Dampfstrecke parallel gespaltete Spule ist mit

der die Gegenspannung erzeugenden Spule magnetisch verkettet. (D. R. P.

290103 vom 1. Januar 1915.)
i.

Vorrichtung zum Abtrennen und gesonderten Trocknen der

Klärkohle bei Schulze schen Röhrentrocknern. Rudolf Liebscher,

Poley, N.-L. (D. R. P. 290286 vom 15. Dezember 1912.)1912.) . i .

Druck- oder Überdruckturbine ohne Geschwindigkeitsabstufung

für elastische Treibmittel (Gase und Dämpfe). Emil Josse , Berlin-

Wilmersdorf, und Dr.-Ing. Paul Christlein, Baden i . d. Schweiz.

i
(D. R. P. 290184 vom 14. April 1911.)

Wilhelm Kieling,Schalldämpfer für Rotationsmotoren.

Frankfurt a. M. Der Schalldämpfer ist mittels umgebördelter Ver-

bindungsstege leicht auswechselbar am Steuergehäuse des Motors be-

festigt. Zwischen Schalldämpferboden und Steuergehäusedeckel ver-

bleibt ein freier Raum für die Luftzirkulation. (D. R. P. 288016 vom

26. März 1913.)
i .

Verfahren zum Betriebe von Verbrennungskraftmaschinen mit

Zündung durch Kompressionswärme. J./S H. Hein & Sonner, Randers

in Dänemark. Der während des Kompressionshubes eingespritzte,

zerstäubte, flüssige Brennstoff erzeugt einen Brennstoffnebel, welcher

durch Verdampfung während des Kompressionshubes in ein zünd-

fähiges Gemisch verwandelt wird. Vor oder bei Beginn des Kom-

pressionshubes wird Brennstoff eingespritzt, darauf wird das Gemisch

ohne weitere Einspritzung von Brennstoff verdichtet. Endlich werden

in der zweiten Hälfte des Verdichtungshubes dem bereits erzeugten

Brennstoff-Luftgemisch weitere Mengen desselben Brennstoffes zugeführt,

worauf die Zündung infolge der Kompressionswärme herbeigeführt

wird. (D. R. P. 287 366 vom 7. Februar 1913.)

-

i

Anlage zum Betriebe von Explosionsmotoren mittels Naphthalins.

Fritz Schröder, Charlottenburg. Eine vom Motor unabhängige,

gesonderte Wärmequelle , welche nicht nur beim Anlassen, sondern

auch während des Betriebes in Tätigkeit bleibt, wird zum Erwärmen

des zum Schmelzen des Naphthalins dienenden Behälters sowie aller

Brennstoffführenden Rohrleitungen, unter Umständen auch des Zylinder-

deckels, verwendet. (D. R. P. 290469 vom 24. Juni 1911.)
i

-

Vorrichtung zur Beseitigung der Rauch- und Geruchbelästigung

durch die Auspuffgase der Automobilmotoren . Paul Karthaus,

Wien. Die Auspuffgase werden zum innigen Vermischen mit Frisch-

luft durch einen der Fahrtrichtung entgegenstehenden Spalt geführt,

welcher sich über die ganze Länge der Vorrichtung erstreckt und durch

eine bewegliche Klappe oder ein Stahlband abgedeckt ist. (D. R. P.

290089 vom 25. Juni 1914.) i

Vorrichtung zum Schmieren von Explosionsmotoren. Société

Anonyme H. & A. Dufaux & Cie. , Genf. Die außerhalb des

Motorgehäuses und Zylinders angeordneten Organe zur Bewegung der

Ventile sind durch eine Verschalung gegen Staub geschützt und werden

durch die erst aus dem Arbeitsraum des Zylinders und dann aus dem

Motorgehäuse ausgestoßenen ölhaltigen Gase geschmiert. Dabei ist die

Verschalung mit der Ansauge - Rohrleitung durch die nicht dicht

schließende Führung der Ventilspindel verbunden. (D. R. P. 289925

vom 11. Juni 1914.) i

Einspritzventil für Verbrennungskraftmaschinen , deren Ver-

brennung durch Beeinflussung der Brennstoffeinspritzung geregelt

wird. Dr.-Ing. Adam Kreglewski , Linden bei Hannover. Die

Querschnitte für den Durchfluß des Gemisches und des Brennstoffes

können zwecks Anpassung an die wechselnde Umlaufszahl und Be-

lastung zusammen oder einzeln unabhängig vom Nadelhub während

des Betriebes ihrer Größe nach verändert werden. (D. R. P. 289 974

') Vergl. Chem.- Ztg. Repert. 1916, S. 106. vom 13. März 1914.) i
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13. Brennstoffe. Feuerungen. Öfen. Generatoren. Dampfkessel.*)

Torfmaschine. Jakob Gress, Rosenheim in Oberbayern.

Diese Torfmaschine soll auch bei ungleichmäßiger, von Zeit zu Zeit

stattfindender Beschickung der Einlaufgosse einen gleichmäßigen und

stets gleich dichten Torfstrang liefern. Abb. 1 zeigt eine Seiten-

ansicht, Abb. 2 einen senkrechten Schnitt nach A- B der Abb. 1. Das

Misch- und Förderschneckengehäuse b ist mit einer Einfüllgosse a

und zwei Schnecken c versehen, die durch Riemenantrieb e und Zahn-

räder gedreht werden. Am rückwärtigen Ende des Gehäuses b ist ein

mit einem zylindrischen Aufsatz h versehener Ausgleichbehälter gan-

geschlossen, der unten in ein mit Austragsschnecke i versehenes Ge-

häuse k mündet, an welches sich ein Auslaufƒ anschließt. Die Förder-

schnecke i schiebt das aus dem Gehäuse b in den Ausgleichbehälter g

n

m

a h

g

B k

Abb. 1 Abb. 2

und von diesem in das Gehäuse k übertretende Gut durch den Aus-

lauf ƒ in Form eines gleichmäßigen Stranges aus, wobei man durchf

Anderung des Übersetzungsverhältnisses der Zahnräder m, n die Ge-

schwindigkeit des austretenden Stranges beliebig regeln kann. Wird in

die Gosse a der Torf von Zeit zu Zeit in größeren Mengen eingeführt,

so sammelt sich jeweils in dem Aufsatz h des Ausgleichbehälters g der

Überschuß über das von der Schnecke i nach außen Beförderte. Da-

mit der in h sich sammelnde Torfvorrat in dem Augenblick, wenn die

Schnecken c nicht mehr genügend Vorrat heranschaffen, in den Aus-

gleichbehälter g zurückgedrückt wird, wird in den Aufsatz h eine stän-

dig gedrehte unvollständige Schnecke auf der Welle o vorgesehen

(Abb. 2), bei der die einzelnen Segmente p beim Überschreiten eines

bestimmten Massedruckes in dem Ausgleichbehälter g der Torfmasse

Gelegenheit geben, nach oben auszuweichen. Statt dieser Schnecke kann

man auch im Behälter h ein auf und ab bewegliches Gegengewicht

anordnen. (D. R. P. 290316 vom 31. Januar 1914.) i

Brikettierverfahren für Kohle, Futtermittel u. dgl. unter Ver-

wendung von Reisstärke als Bindemittel. RudolfRichter, Dresden . ——

Als Bindemittel werden insbesondere die beim Schälen des Reises ent-

stehenden Abfälle verwendet, welche neben der Stärke Ol enthalten.

Das Brikettiergut soll von dem Ol mit einer dünnen Fettschicht über-

zogen werden, so daß das Wasser auf das Brikettiergut keinen Einfluß

ausüben und in dasselbe nicht eindringen kann, wodurch auch die.

Löslichkeit der Stärke aufgehoben oder bedeutend herabgemindert

werden soll. (D. R. P. 290528 vom 27. Juni 1915.)

Abb. 1

*

i

-

Verfahren und Einrichtung zur Verteilung von Heizgas und

Verbrennungsluft bei Feuerungen. Julius Lehmann , Bochum.

Das Heizgas und (oder) die Verbrennungsluft werden in das eine Ende

von nach dem Feuerraum offenen, rinnenartigen Kanälen im Heizraum-

mauerwerk eingeführt. Die Abbildungen zeigen

eine geeignete Einrichtung in senkrechtem Quer-

und Längsschnitt. In den Feuerungsraum a münden

von der Gasleitung bzwei Brenner c ein. Die

Verbrennungsluft tritt durch zwei Offnungen d hinzu.

Die rinnenartigen Kanäle e zur Zuführung des

brennbaren Gases können in verschiedener Weise

ausgeführt sein, beispiels-

weise halbrunden (vergl.

Abb. 1 ) , rechteckigen oder

trapezförmigenQuerschnitt

haben. Das Gas soll in

den Kanälen entlang strei-

chen, und es soll auf diese

Weise eine allmähliche Be-

rührung zwischen dem aus der Rinne austretenden Gas und der durch

die Öffnungen d eingeführten Luft stattfinden , wodurch eine lange, sich

über den ganzen Feuerungsraum erstreckende Flamme bedingt wird.

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 98.

Abb. 2

Man kann auch die Verbrennungsluft die Kanäle e entlangstreichen

lassen , während man das Gas durch die Öffnungen d zuführt. Die

Flammenbildung ist dann eine ähnliche. (D. R. P. 290267 vom

31. Juli 1915.)

---

i

Brennstoffausnutzung insbesondere bei ortsfesten Dampfkesseln

durch Erhitzen des Speisewassers in hintereinander geschalteten

Vorwärmern. Ferd. Kiessling , Horgen i. d. Schweiz. Das Speise-

wasser wird zunächst in einem außerhalb der Dampfkesselmauerung

liegenden und von der gesamten Abdampfmenge der Maschine ge-

speisten ersten Vorwärmer auf nahezu Abdampftemperatur erhitzt und

alsdann durch einen zweiten Vorwärmer innerhalb der Heizzüge nahezu

auf die Dampfkessel- Innentemperatur gebracht. (D. R. P. 290308 vom

23. Dezember 1913.) i

Verhütung von Explosionen bei Braunkohlenverfeuerung in

Kesselanlagen. Ing. P. M. Grempe. (Braunkohle 1915, Bd.13, Heft 46.) rl

Vorrichtung zur Regelung der Speisewasser-Zufuhr bei Dampf-

kesselanlagen, bei welcher das Regelungsorgan der Antriebsmaschine

der Speisepumpe von dem Kesseldruck entgegen dem Pumpendruck

beeinflußt wird. Allgemeine Elektrizitäts- Gesellschaft, Berlin.

(D. R. P. 290332 vom 8. April 1914, Zus. zu Pat. 245044.) i

Vorrichtung zur Regelung der Geschwindigkeit von Ketten-

rosten entsprechend dem Dampfdruck und der Speisewasserzufuhr

im beheizten Dampfkessel. Emil Eisenbeiss, Redenfelden in Ober-

bayern. (D. R. P. 290399 vom 27. Juni 1914.)
i

Kanimer-Wasserröhrenkessel mit einem oder mehreren, hinter

der Feuerung liegenden Heizzügen. Arno Chevalier, Barmen.

Bei sämtlichen oder bei einem Teil der Wasserröhren nimmt die Weite

jedes einzelnen Wasserrohres in der Richtung vom letzten Zuge zur

Feuerung absatzweise oder allmählich zu. (D. R. P. 290543 vom

18. August 1914. i.

Dampfkesselanlage, bestehend aus verschieden stark beheizten

Kesselteilen ohne gemeinsamen Wasserumlauf und aus einem

Speisewasservorwärmer. L. & C. Steinmüller, Gummersbach, Rhld.

Die Speiseleitung ist in zwei regelbar einschaltbaren Abzweigungen

zum Kessel geführt. Die eine Abzweigung geht durch den Speisewasser-

vorwärmer in den am schwächsten beheizten Kesselteil , während die

andere Abzweigung unmittelbar in den am stärksten beheizten Kessel-

teil führt. (D. R. P. 290576 vom 11. Mai 1915.)
i

--

Wasserreinigungs-Vorrichtung. Rasmussen & Ernst G. m. b. H.,

Chemnitz. Das zu reinigende Wasser wird durch die Leitung a

von der Speisepumpe in das

geschlossene Reinigungssystem

unter Kesseldruck eingeführt und

nimmt seinen Weg durch das

sogen. Mischrohr b nach unten

in den Reiniger. Durch die

Leitung c werden die zur Ent-

härtung notwendigen Chemika-

lien eingeführt, worauf im un-

teren Teil des Reinigers die be-

kannte Reaktion stattfindet. Nun-

mehr durchläuft das Speise-

wasser das Filter und gelangt

durch die Leitung d in den

Kessel. Im Kessel findet be-

kanntlich eine Nachreaktion statt,

und es werden daher dort noch

erhebliche Mengen Schlamm ausgeschieden, welche durch die Leitung e

abgeführt und mittels der Pumpe ƒ in den Reiniger gedrückt werden.

(D. R. P. 289338 vom 20. Februar 1914.)
i

Eine Untersuchung schmelzbarer zinnerner Dampfkesselstopfen.

George K. Burgess und Paul D. Merica. Die Zinnfüllung, die

sich in den haupsächlich bei der amerikanischen Handelsmarine für

die Überwachung der Schiffskessel eingeführten und in diese ein-

geschraubten Sicherheitsstopfen befindet, darf kein Zink enthalten und

soll auch möglichst frei von Blei sein; am besten ist völlig reines

Zinn zu verwenden. Bei Gegenwart von 0,3-4 % Zink bildet sich

bei etwa 180° C. durch Oxydation ein der Wirksamkeit der Sicherheits-

stopfen hinderliches Netzwerk in der Zinnfüllung. Für letztere wird

daher raffiniertes Banka-Zinn bestimmter Qualität vorgeschrieben . Als

Anhang zu vorliegender Untersuchung werden Analysen von Rohzinn

nach COWAN angegeben, sowie Dienstvorschriften einiger Behörden für

oben genannte Sicherheitsstopfen mit Zinnfüllung. (Technol. Papers

Bur. of Standards, Washington, 1915, Nr. 53.)
sm
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14. Beleuchtung. Heizung. Kühlung.*)

Pyrophorer Handzünder für Gaslampen, Gasbrenner u. dergl.

Carl Hastedt, Hamburg. Der Reibkörper oder der Zündstift wird

durch ein Triebwerk bewegt und letzteres für jede Zündung durch eine

Auslösevorrichtung ausgelöst. (D. R. P. 290315 vom 4. April 1915.) i

Schaltvorrichtung für Gasdruckfernzünder u. dgl ., bei welcher

eine von der Membran bewegte Vorschubklinke in Zähne eines das

Ventil beeinflussenden Teiles eingreift, während eine Sperrklinke die

Rückbewegung des gezahnten Teiles verhindert. Aktiebolaget Lux,

Stockholm. (D. R. P. 290389 vom 21. Juni 1914.)
i

Projektionsbogenlampe mit rechtwinklig zueinander geführten

Kohlen, welche durch eine Hebelanordnung verstellt werden können.

Ernst Horn, Geestemünde. Durch eine zur gleichzeitigen Ver-

stellung beider Kohlen dienende Stellschraube kann ein Winkelhebel

verstellt werden, welcher durch eine zweite Stellschraube mit dem zur

Verschiebung der positiven Kohle dienenden Hebel verbunden ist.

(D. R. P. 290484 vom 8. Mai 1915.) i

Verfahren zum gasdichten Einschmelzen von Metalldrähten in

Quarzglas oder ähnlich schwer schmelzende Gläser. Ehrich

& Graetz, Berlin , und Dr. Emil Podszus, Neukölln. - Man ver-

wendet Drähte aus Molybdän oder Molybdänlegierungen , am besten

aus einer Legierung mit einigen % Wolfram und schmilzt sie mit Hilfe

einer verglasbaren Masse aus etwa 10 T. SiO2, 1 T. Al2O3 und 1 T.

B2O3 in das Quarzglas ein. Dieser Glasfluß soll mit den genannten

Metallen zuverlässige und gasdichte Bindungen eingehen und sich

auch zugleich mit Quarzglas verschmelzen lassen. Durch die Erfindung

soll die Verwendung des Quarzglases und anderer schwer schmelzbarer

Gläser für elektrische Lampen wesentlich erleichtert werden, bei denen

Metalldrähte gasdicht durch die Wandungen geführt werden müssen.

Insbesondere soll die Erfindung für solche Fälle wichtig sein, wo die

Glaskörper, in welche die Drahtdurchführungen eingeschmolzen sind,

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 99.

einer stärkeren oder stark schwankenden Erwärmung ausgesetzt werden.

(D. R. P. 290606 vom 16. November 1913.)
i

Elektrische Glüh'ampe mit einem fortlaufend über die Be-

festigungspunkte des Traggestelles geführten Leuchtdraht. Dr.Rudolf

Jahoda und Elektrische Glühlampenfabrik Watt Akt. - Ges. ,

Wien. Das Traggestell besitzt einen einzigen Halterkranz , dessen

Halterkranzebene abwechselnd in entgegengesetzter Richtung abgebogen

sind. (D. R. P. 289718 vom 24. April 1914.)
i

Sicherung von Glühlampen gegen Diebstahl. Friedrich

Sprenger und Richard Sprenger, Straßburg- Neudorf i . Els. (D. R. P.

286023 vom 23. Mai 1914.)
i

Elektrische Taschenlampe mit Steckkontakt. Edwin Huber,

Neuhausen i. d. Schweiz. Das Lampengehäuse erhält zwei Bohrungen,

welche den Federpolen des Elementes gegenüberliegen, und durch

welche je ein einpoliger, geschlitzter Steckkontakt auf die Elementen-

pole geschoben werden kann , der mit einer kegelförmigen Isolation

gegen das Lampengehäuse und am freien Ende mit einer Klemm-

schraube versehen ist. (D. R. P. 289830 vom 1. August 1914.) i

-

Elektrische Taschenlampe mit Tragbügel. Alcide Louis Véron ,

St. Imier i . d. Schweiz. Der Tragbügel dient als Schalter. Zu dem

Zwecke besitzt die isolierte Tragbügelachse eine Aussparung, in welche

der eine Batteriepol bei hochgedrehtem Tragbügel eintritt und sich zum

Stromschluß gegen das Lampengewinde legt. (D. R. P. 289732 vom

18. April 1914.) i

Elektrischer Scheinwerfer. Siemens - Schuckert -Werke , G. m.

b. H., Siemensstadt b. Berlin .b. H., Siemensstadt b. Berlin. Der zur mechanischen Steuerung der

Elektroden dienende Teil ist an dem Beleuchtungskörper befestigt,

während der zur Steuerung des Regelmotors dienende Teil unabhängig

vom Beleuchtungskörper, jedoch elektrisch mit ihm verbunden, an einem

Teil angeordnet ist, welcher die Kippbewegung des Beleuchtungskörpers

nicht mitmacht. (D. R. P. 289719 vom 31. Januar 1914.)

15. Wasser. Abwässer.*)

Vorrichtung zur Herstellung von destilliertem Wasser. Berthold

Bleicken, Hamburg- Groß- Borstel. Die Erfindung bezweckt eine

Verbesserung der Vorrichtung des Hauptpatentes 287863¹) dahin , die

Vorratswassermenge im Verdampfer möglichst beständig zu erhalten.

Zur Erreichung dieses Zweckes sind Hilfsleitungen 48 und 48' vor-

gesehen, sowie ein in dem Wasserraum des Verdampfers 20 unter-

gebrachtes zweites Abschlußmittel 47, welches durch die Hilfsleitung 48'

die Leitung 37 mit der Leitung 48 verbindet. Mit der Leitung 48

steht die Hilfspumpe 49 in Verbindung. Die mit den beiden Hahn-

gehäusen verbundenen Hebel 29 sind an das Gelenkparallelogramm 30

20

23

angelenkt, welches

mit dem Schwim-

mer 23 in ge-

lenkiger Verbin-

dung steht. Wenn

der Wasserspiegel

im Verdampfer

steigt, wobei nicht

nur die Verbin-

dung zwischen

den Leitungen 10

und 10", sondern

auchzwischenden

Leitungen 37 und 48 unterbrochen ist, so entnimmt die Pumpe 45,

an welche die Speiseleitung 10" angeschlossen ist, das im Überhitzer 11

zu überhitzende Wasser lediglich aus dem Wasserraum des Verdampfers,

und die Hilfspumpe 49 läuft leer. Sobald jedoch der Wasserspiegel

im Verdampfer fällt, und die Verbindung zwischen den Leitungen 10

und 10", sowie zwischen den Leitungen 37 und 48 hergestellt ist,

wird das Wasser hauptsächlich aus dem Vorerhitzer 1 durch die

Leitungen 10 und 10" entnommen und zugleich ein Teil des im Ver-

dampfer befindlichen Wassers durch die Hilfspumpe 49 auf dem

Wege 37, 48' und 48 in die Abflußleitung 50 entfernt , wodurch die

Anreicherung des Salzgehaltes im Verdampfer verhindert wird. (D. R. P.

290333 vom 21. Juli 1914, Zus. zu Pat. 287863 ) i

Einrichtung an Kiesfiltern zum Auswaschen der Filtermasse.

Robert Meditsch, Wien. In den Raum unterhalb des kegelför-

migen, mit vielen Durchbrechungen versehenen Zwischenbodens b mündet

eine Rohrleitung o mit einem Absperrorgan p zur Zuführung des Wasch-

wassers.

-

mn

-a

An der tiefsten Stelle des kegelförmigen Zwischenbodens b

ist ein Kasten q angebracht, dessen obere Begrenzung sich an den

unteren Teil dieses kegelförmigen Bodens b anschmiegt und der mit

Durchbrechungen versehen ist,

welche gegen die Achse des

Kegels geneigt sind. In diesen

Kasten q mündet eine Druck-

luftleitung r mit Absperrorgan s.

Ist das Organ s geöffnet, so

strömt Druckluft in den Kasten q

und von hier in feinen Strömen

durch dessen Durchbrechungen

und das Filtermaterial bis in das

Rohr d. Soll das Filtermaterial

gereinigt werden, so wird, so

lange noch das Organ s ge-

schlossen ist, das Organ p der

Waschwasserleitung o geöffnet,

nachdem auch das Ventil i der

Rohrwasserleitung g und das

Ventil n der Reinwasserleitung m

gesperrt worden sind. Zunächst

füllt sich nun der Raum unter-

halb des Zwischenbodens b mit

demWaschwasser. Nach und nach dringt das Wasser auch durch die Durch-

brechungen des Zwischenbodens hindurch und schwemmt das Filter-

material auf, so daß ein leichtflüssiges Gemisch von Wasser und Filter-

material entsteht. Ist das Filtermaterial genügend gelockert, so wird

das Absperrorgan s geöffnet, so daß Druckluft in den Kasten q und

von hier in verteiltem Zustande in das Rohr d gelangt. Durch das

Eindringen von Luftblasen in das im Rohr d enthaltene Gemisch wird

dessen spezif. Gew. vermindert, und es entsteht im Rohr d ein Auftrieb,

der das Filtermaterial so lange hebt, bis es über den oberen Rand des

Rohres d überfließt und von hier über die Ablenkungsplatte t nach

allen Seiten verteilt wird, wobei ein ununterbrochener Umlauf durch

das Rohr d erzielt wird. Der Schlamm löst sich dabei von den Kies-

teilchen, mit Schlamm beladenes Wasser gelangt durch das Rohre und

die seitlichen Rohre ƒ und h zum Abfluß. Die am oberen Ende des

Rohres d austretende Luft entweicht durch das Ventil u in der Decke

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 99. ¹) Ebenda 1915, S. 464.
ides Behälters a. (D. R. P. 290373 vom 26. April 1914.)
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18. Gase. Trockene Destillation. Teerprodukte.")

Vorrichtung zum Abdichten der Glocken an Gasbehältern ohne

Wasserbassin. Heinrich Laux, Hagen i. Westf. - Rings um die

Glocke angeordnete Schraubenfedern drücken gegen einen aus vielen

Stücken bestehenden Gußring, welcher diesen Druck auf einen winkel-

förmigen, mit Rillen versehenen Dichtungsring mit eingelegten Dichtungs-

schnüren überträgt, sodaß eine gleichmäßige Abdichtung gegen die

Gasbehälterwand auch bei etwaigem Kippen der Glocke erzielt wird.

(D. R. P. 290443 vom 25. September 1913.) i

-

Membranbefestigung für Gasdruckregler. Julius Pintsch Akt.-

Ges., Berlin.
Die Membran ist an zwei besonderen Tellern befestigt,

welche mit der Membran unabhängig von dem übrigen Reglergehäuse

als ein Ganzes auswechselbar sind. (D. R. P. 290595 v. 2. Mai 1915.) i

Über die Bildungswärme der bei der Vergasung von Kohlen-

stoff sich bildenden Verbindungen. F. Hoffmann. Verf. schlägt

vor, für die Bildungswärme der bei der trockenen oder nassen Ver-

gasung von Kohlenstoff sich bildenden Verbindungen, an Stelle der

bisher gebrauchten, nicht immer gut übereinstimmenden und zuweilen

nicht aus denselben Grundwerten abgeleiteten Zahlen solche Werte zu

benutzen, die sich unter Anwendung der heute als wahrscheinlich am

richtigsten zu betrachtenden experimentellen Grundzahlen aus allgemein

gültigen physikalischen Gesetzen ableiten lassen. Hierzu veröffentlicht

Verf. 4 Zahlentafeln zur Benutzung auf feuertechnischem Gebiete.

Ztschr. angew. Chem. 1915, Bd. 28, I, S. 322.) CS

Verfahren, bei ununterbrochen betriebenen Destillationsöfen

die Kohle und den Koks aus der fallrechten auf eine anschließende,

seitwärts gerichtete Bahn zu befördern. Bunzlauer Werke

Lengersdorff & Co. , Bunzlau i . Schles. An der Anschlußstelle

wird die Schubkraft eines drehbaren und zweckmäßig auch verschieb-

baren Kolbens mit schneckenartiger Stirnfläche benutzt, um das Gut

in abgemessenen Mengen auf die neue Bahn zu bringen. (D. R. P.

288611 vom 8. April 1914.) i

-

Verfahren zur vollständigen Auswaschung des Benzols und

seiner Homologen nebst Naphthalin aus von Ammoniak befreiten

Koksofengasen. Heinrich Hirzel , G. m. b. H., Leipzig - Plagwitz.

Die bisher meistens verwendeten Hordenwascher vermochten in den

Wintermonaten nur 90--92 %, in den Sommermonaten noch erheblich

weniger Benzol aus den Koksofengasen zu entfernen , weil man das

Gas und das Waschöl den Waschern nicht mit der niedrigen Temperatur

zuführen konnte, die für eine gute Benzol-Abscheidung erforderlich ist.

Um diese Mängel zu beseitigen, wird nach vorliegender Erfindung das

Gas noch vor Eintritt in die Hordenwascher und in die Kolonnen-

wascher durch einen oder mehrere Vorwascher I geleitet. Diese Vor-

wascher sind derart eingerichtet , daß sie gleichzeitig als Kühler und

N III II

I

IV Π I

I

IC

Wascher dienen,

indem zwischen

einer Anzahl

Rohrschlangen-

lagen B, die ein-

zeln oder in Bün-

deln eingebaut

sein können, sich

Hordenlagen C

befinden , über

welchedasWasch-

öl herabrieselt,

während zugleich

das zu reinigende

Gas dem Wasch-

öl von unten ent-

gegenströmt.

Durch die Rohr-

schlangen wird

Kühlwasser oder

ein anderes Kühl-

mittel geleitet, um

Gas und Waschöl

auf möglichst

niedrige Tempe-

ratur zu bringen.

Durch die gleichzeitige Kühlung und Waschung des Gases und die

Kühlung des Waschmittels wird einerseits die Temperatur des letzteren in

den Vorwaschern erniedrigt, ohne daß Naphthalinausscheidungen in den

Rohrleitungen hinter den Vorwaschern zu befürchten wären , da das

" Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 102,

Naphthalin durch das Waschöl absorbiert wird ; anderseits wird durch

die Vorwaschung des Gases ein großer Teil des in demselben ent-

haltenen Benzols ausgeschieden und hierdurch der Wascheffekt der

hintereinander geschalteten Hordenwascher II, III, IV bedeutend erhöht;

gegebenenfalls kann die Zahl der Hordenwascher verringert werden.

Die Vorwascher können eckig oder rund sein ; die Hordenwascher

können zur Verhinderung einer Erhöhung der Temperatur außen mit

Wasser berieselt werden. (D. R. P. 290119 v. 30. Nov. 1912.) i

Reinigung von rohen Leucht- und Heizgasen von Schwefe!-

wasserstoff und Ammoniak und Gewinnung dieser Verunreinigungen

in Form von Schwefel und Ammoniumsulfat. Dr. Ludwig Berg-

feld , Durlach. - Die Erfindung soll ermöglichen, mit einer einzigen

Waschflüssigkeit, die augenblicklich auf kleinster Berührungsfläche das

Gas reinigt, sowohl den Schwefelwasserstoff als auch das Ammoniak

aus dem Gase abzuscheiden , indem sich das verbrauchte Reinigungs-

mittel lediglich mit Hilfe der dem Gase selbst entnommenen Stoffe

ohne äußere Wärmezufuhr unter Ausscheidung dieser Stoffe regeneriert,

Das
um immer wieder aufs neue für die Reinigung geeignet zu sein.

Verfahren beruht auf der Beobachtung, daß schweflige Säure , bei ge-

nügender Konzentration, zweckmäßig in Verbindung mit Ammonium-

sulfit, das Rohgas bei kurzer Berührung von jeder Spur von Schwefel-

wasserstoff und Ammoniak befreit. Als Ausgangsflüssigkeit nimmt man

für die Waschflüssigkeit eine etwa zweifach normale Lösung von Am-

moniak oder Ammoniumsulfit, welche mit den Verbrennungsgasen von

Schwefel im Gegenstrom behandelt wird. Die so behandelte Flüssig.

keit wird zur Reinigung des Rohgases mittels Berieselung oder auf

andere Weise verwendet und fließt darauf sogleich durch einen Klär-

bottich oder durch Filter, um von dem ausgeschiedenen Schwefel

(2H₂S + SO₂ 2H2O3S) befreit zu werden. Der gewonnene

Schwefel wird teilweise durch eine selbsttätige geregelte Verbrennung

zur Gewinnung von schwefliger Säure benutzt, welche der vom Schwefel

befreiten Waschflüssigkeit im Überschuß zugeführt wird und den Proze

soweit zu einem kontinuierlichen macht. Die Waschlauge reichert sich

dabei ständig mit höchstlöslichen Ammoniumpolythionaten an. Der

Überschuß davon wird kontinuierlich hinter dem Schwefligsäurewäscher

in einem Wärmeaustauscher durch die abfließende regenerierte Reinigungs-

flüssigkeit im Gegenstrom vorgewärmt und dann mit Hilfe der Ver-

brennungswärme des Schwefels in Schwefel und schweflige Säure ver-

wandelt, welch letztere dem Kreislauf des Prozesses wieder zugeführt

wird, und in Ammoniumsulfat, welches wegen seiner weit geringeren

Löslichkeit, namentlich beim Erkalten , größtenteils ausfällt und vom

mitgefällten Schwefel durch Waschen mit der entschwefelten Mutter-

lauge, durch Filtration vor dem Abkühlen oder durch Extraktion befreit

wird. Die ammoniumsulfathaltige Mutterlauge fließt zur ursprünglichen

Waschlauge zurück und löst unbegrenzt weitere Mengen der gebildeten

Polythionate zu neuer Verarbeitung. Man fügt hinter die Hauptreinigung

noch eine kurze Waschung des von Ammoniak und Schwefelwasserstoff

befreiten, etwas schwefligsäurehaltigen Gases mit einer Sulfitlauge ein,

die mittels Durchspritzens durch das Gas vor der Hauptreinigung zuvor

eine geringe alkalische Tension erhielt und durch den Schwefelwasser-

stoff des Gases zugleich von überschüssiger schwefliger Säure be-

freit wurde. Die Geschwindigkeit des Umlaufes dieser Sulfitlauge wird

mittels des BERGFELDSchen Neutralhalters beständig so geregelt, daß

das Gas beim Verlassen des letzten Wäschers vollkommen frei von

Säure und Alkali ist. (D. R. P. 290509 vom 3. September 1912.) i

Herstellung von Carbolöl. F. Raschig. Als Ausgangsöl dient

das Mittelöl der Teerdestillation , also die von 170-250 ° C. über-

gehende Ölfraktion vom spez. Gew. 1-1,02 , welche vor dem Aus-

laugen durch NaOH nochmals destilliert werden muß, um eine Sonder-

fraktion , das Carbolöl, zu gewinnen, in dem Phenol und Kresole an-

gereichert, Xylenol und Cumenol aber im wesentlichen verschwunden

sind. Diese Destillation liefert jedoch nur dann hohe Ausbeuten eines

hochgrädigen Carbolöls, wenn man die Trennung durch eine gut ar-

beitende Fraktionierkolonne unterstützt und außerdem noch im Vakuum

destilliert. Auf dieselbe Weise kann aber auch der Phenolgehalt der

Leichtöle, der heute größtenteils verloren geht, in Form von Carbolöl

nutzbar gemacht werden , wie sich auch aus den Rohbenzolen der

Kokereien deren beträchtlicher Phenolgehalt gewinnen läßt. (Ztschr.

angew. Chem. 1915, Bd. 28, I, S. 409.) CS

ZurFrage der Carbolherstellung auf deutschen Teerdestillationen.

Auf eine Zuschrift der DEUTSCHEN TEERPRODUKTEN -VEREINIGUNG,

Essen a. d. Ruhr, daß das von RASCHIG erwähnte Verfahren in Deutsch-

land mindestens drei Jahrzehnte alt ist, antwortet RASCHIG, daß das

Prinzip zwar wohlbekannt ist, die Ausführungsform aber nicht. (Ztschr.

angew. Chem. 1915, Bd. 28, I , S. 468.) CS
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Sprengstoffe. Zündwaren.")19. Mineralöl. Asphalt. Sprengstoffe.

Der Zustand des Naturgases in den Schichten der Erde.

G. A. Burrell. Nach Verf. kommen die wesentlichen Bestandteile

des Pittsburgher Naturgases in den Erdschichten niemals in flüssiger

Form vor, weil der Gesteinsdruck nicht hoch genug, die Gesteins-

temperatur in der Tiefe nicht niedrig genug ist ; auch sind die im Gase

vorhandenen Mengen der leichter kondensierbaren Bestandteile nicht

groß genug. Anders verhält es sich mit den Gasen, die Olquellen

entsteigen. Diese Gase enthalten häufig die Dämpfe der flüssigen

Paraffinkohlenwasserstoffe. Das Naturgas, von Pittsburgh kommt nicht

an solches Öl gebunden in der Erde vor. Journ. Ind. Eng. Chem.

1915, Bd. 7, S. 322.) sm

Über Neuerungen auf dem Gebiete der Mineralölanalyse und

Mineralölindustrie im Jahre 1914. L. Singer. (Osterr. Chem.-Ztg.

1915, Bd. 18, S. 154 ; Chem. Rev. 1915, Bd. 22, S. 70.) CS

Die analytische Destillation des Petroleums. W. F. Rittman

und E. W. Dean. Behandelt werden die Methoden von Allen und

JACOBS, VON UBBELOHDE und von HEMPEL. Der Grad der Abschei-

dung, die mit den genannten Methoden erreicht wird, ist bei jeder

Methode ein anderer. Am besten sind die Ergebnisse bei der HEMPEL-

schen Methode. Das Destillat ist nicht gleichmäßig groß, sondern

richtet sich nach dem Ansteigen der Temperatur. Die Versuche sollen

fortgesetzt werden, um eine einheitliche und verläßliche Methode zur

Vergleichung roher Petrolöle auszuarbeiten. (Journ. Ind. Eng. Chem.

1915, Bd. 7, S. 185.) sm

Mitwirkung des Chemikers in der Asphaltindustrie. J. L. Rake.

(Journ. Ind. Eng. Chem. 1915, Bd. 7, S. 276.)

-

sm

Darstellung von Gasolin und Kerosen aus schweren Kohlen-

wasserstoffen. B. T. Brooks, R. F. Bacon, F. W. Paget und I. W.

Humphrey. Es handelt sich um die Destillation schwerer Kohlen-

wasserstofföle unter Druck bei hoher Temperatur zwecks Gewinnung

von Gasolin und Kerosen. Der hierbei beobachtete Spaltungsvorgang

richtet sich nach der Größe der erhitzten Oberfläche des Oles. Die

Gasolinkohlenwasserstoffe zersetzen sich bei der Destillation unter

Druck nur langsam. Verf. haben bestätigt, daß das optische Verhalten

der Petrolöle durch die darin enthaltenen Kohlenwasserstoffe vom

Naphthentypus bedingt wird. Bei der Spaltung des schweren Oklahoma-

Oles zu Gasolin bei obiger Destillation haben Verf. die Entstehung

von Benzol-, Toluol- und Xylol -Verbindungen festgestellt. Ferner ist

bei der Spaltung schwerer Kohlenwasserstoffe unter Druck erwähnens-

wert, daß normale Paraffinkohlenwasserstoffe (neben den Isoverbin-

dungen) die vorherrschenden Bestand.eile zu sein scheinen. Nur eine

kleine Menge Naphthene ist hierbei vorhanden. (Journ. Ind. Eng. Chem.

1915, Bd. 7, S. 180.)

-

sm

Entschwefelung von Kohlenwasserstoffen , wie Erdöl , seinen

Destillations- und Umwandlungsprodukten, Residuen,anderen Mineral-

ölen, Bitumen u. dgl. Dr. Friedrich Bergius, Hannover, und Akt.-

Ges. für Petroleum - Industrie, Nürnberg. Die Kohlenwasser-

stoffe werden in flüssigem Zustande, vermischt mit Metalloxyden oder

Hydroxyden, unter dem Druck eines Gases, vorzugsweise Wasserstoff,

auf über 200° C. erhitzt. Es genügt im allgemeinen eine Temperatur

zwischen 200 und 300 ° C. und etwa 50 at Druck. Man kann mit dem Druck

auch bis auf etwa 10 at herabgehen. Die Zeitdauer der Behandlung hängt

von Temperatur und Druck ab und schwankt zwischen 1/2 und 2 Std.

Beispielsweise werden 10 kg Petroleum etwa 100 g Kalk in einem

druckfesten Gefäß zugesetzt und es wird Wasserstoff unter 50 at Druck

eingepreßt. Das Gemisch wird sodann 1/2 Std. auf 300 ° C. erhitzt.

Nach der Erhitzung soll das Ol vollkommen schwefelfrei sein , auch

sollen sich keine schwefelhaltigen Gase in dem Apparat befinden.

(D. R. P. 290563 vom 30. November 1913.) i

Abweichungen der charakteristischen physikalischen Eigen-

schaften eines Petroleumrückstandes bei zunehmendem Gehalte an

Grahamit. H. Roßbacher. — Durch graphische Darstellung werden

die Änderungen der physikalischen Eigenschaften einer Probe mexika-

nischen Petroleumrückstandes gezeigt, die dieser Rückstand bei Zusatz

immer größer werdender Mengen von Grahamit erleidet. Hierbei er-

höhen sich die Schmelzpunkte der Massen ganz regelmäßig mit der

Größe des Asphaltitzusatzes, nicht so aber die Eindringungskraft des

Schmelzflusses. (Journ. Ind. Eng. Chem. 1915, Bd. 7, S. 205.) sm

--

Einrichtung für Wasserbesatz zum Sprengen von Gestein.

O. v. Horstig und Karl Fischer, Saarbrücken . Das zum Sprengen

dienende, kanonenähnliche Rohr ist auf der äußeren Wandung mit

Schraubengewinde versehen, kegelförmig und an seinem vorderen Ende

bohrerartig gestaltet. Das Schraubengewinde ist sägeartig unterbrochen

zum Festhalten im Bohrloch und der Pfropfen ist als nach unten ge-

richtetes Geschoß ausgebildet, welches beim Abschießen die Wand des

Sprengloches wie ein Keil spaltet. (D. R. P. 290 180 v. 9. Februar 1915. i

Pyrophorer Zünder in Zangenform. Chemische Fabrik Zünd-

nelke, Richard Kroch, Berlin. An dem freien Schenkel der Zange

ist beiderseitig pyrophores Metall angebracht. Der andere Schenkel

trägt eine doppelseitig behauene Feile ; der freie Schenkel legt sich

gegen den Feilenschenkel stets unter Druck an. (D. R. P. 290042 vom

13. August 1913.) i

--

Schwemmvorrichtung für Schießwolle und ähnliche Stoffe mit

tangentialer Wasserzuführung. Dipl.-Ing. Hans Jakob, Ebenhausen

in Bayern. Das Schwemmwasser tritt am Einwurfende des Schwemm-

gutes tangential ein und wird zusammen mit dem Schwemmgut in

kreisender Wirbelung abgeführt. Die Abbildung zeigt eine geeignete,

aus säurebeständigem Stoff, z. B. Steinzeug, hergestellte Vorrichtung.

Die Schießwolle wird aus dem Nitrierbehälter 1 in einen Einwurf-

trichter 2 gefördert, an den sich unten ein siphonartig ausgebildetes

Schwemmrohr 3 anschließt, welches das nitrierte Produkt in die

Schwemmleitung 4 führt (Bild 2).

Zwischem dem Trichter 2 und

dem Rohr 3 ist ein Zwischen-

stück 5 eingeschaltet, in welches

durch eine Rohrleitung 6 ein

mehr oder weniger starker

Wasserstrahl eingeführt wird.

Dieses Rohr 6 ist nicht radial

schließt
angeordnet, sondern

an der Seite des Zwischenstücks 5

derart an, daß der Wasserstrahl

ungefähr tangential eintritt. Das

Rohr 6 hat auch noch eine

Neigung von oben nach unten,

wobei der Neigungswinkel in

einem bestimmten, durch Pro-

bieren zu ermittelnden Verhältnis

zum Wasserdruck stehen muß.

Bei niedrigem Wasserdruck läßt

man das Rohr 6 sich in wage-

rechter Richtung
rechter Richtung anschließen.

3

Fig. 2.

Fig. 1.

T

Das durch Rohr 6 zugeführte Wasser läuft in schraubenförmigen Linien

an der Wand des Rohrstückes 5 entlang und bildet einen Trichter, in

welchen die Schießwolle hineingelangt. Die Wolle wird dabei sofort

durch die Schleuderwirkung des kreisenden Wassers nach außen ge-

drängt und kommt mit einer großen Menge Wasser in Berührung.

Auch wird die Wolle dadurch zerkleinert. (D. R. P. 290370 vom

6. März 1915.)
i

-
Ein neuer Sprengstoff. Alfred B. Cole, Bloomsburg. — Ein

handhabungs-, transportsicherer, nicht gefrierender Sprengstoff mit

wechselnder Zusammensetzung für Gestein und weiche Kohle geeignet,

wird gewonnen aus 28% Zucker, 2% Holzgeist, 0,5% Kaliumperman-

ganat, die mit 30% Kaliumchlorat gemengt und allmählich mit 22%

Steinkohlen oder Koksstaub und mit 20% Natriumnitrat versetzt und

gut vermischt werden. Auch mit Hilfe von Zuckersirup warm bereitet,

ist seine Herstellung gefahrlos. Zur Detonierung sind Funken, Schwärmer,

Zündschnur und auch elektrische Zündung völlig ausreichend. Die Gase

sind frei von Rauch und schädlichen Gasen. (V. St. Amer. Pat. 1126 401

vom 26. Januar 1915, angem. 2. Juli 1913.) แ

Ein neuer gelatinierender Sprengstoff. Jules Maire, Argenteuil,

und A. E. Vergé, Vincennes. Der Patentanspruch lautet auf die Ver-

wendung eines Gemisches von einer Lösung festen Trinitrotoluols in

flüssigen Dinitrotoluolen durch Nitrierung von Mononitrotoluolen

mit 45-85% m-Verbindung erhalten mit einem oxydierenden Salz

und Nitrocellulose. Für besonders kräftige Sprengwirkung, den Dyna-

miten gleichend, kann die Nitrocellulose ganz oder teilweise durch

Nitroglycerin ersetzt werden. Die flüssigen Dinitrotoluole sind durch

konstanten Schmelzpunkt ausgezeichnet; sie sind frei von Mononitro-

toluolen und so beständig, daß beim 24 stündigen Erwärmen auf 60º C.

kein Stickstoffverlust nachweisbar ist. Als oxydierendes Salz werden

Chlorate, Perchlorate, Nitrate oder Mischungen derselben, ausgenommen

von Chloraten mit Ammoniumperchlorat, benutzt. Diese Sprengstoffe

sind stabil, zwischen 30 bis +40 ° C. wenig empfindlich und nicht

gefrierend. (V. St. Amer. Pat. 1128471 vom 16. Februar 1915, angem.

-----

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 79. 22. Juli 1913.)
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24. Öle. Fette. Kerzen. Seifen.")

Heimische Öl- und Fettpflanzen. Udo Dammer. — Verf. ver-

weist auf die ölhaltigen Kirsch- und Pflaumenkerne, auf die Samen.

der Lindenfrüchte, Bucheckern, Nüsse, Kerne der Johannisbeeren,

Quitten-, Gurken-, Kürbis- und Sonnenblumenkerne. Zur Sammlung

dieser Sämereien und etwaigen Auspressung ist die Firma M. E. ANTEL-

MANN in Pankow-Niederschönhausen bereit. (Seifenfabr. 1915, S. 674.) r

Die neueren synthetischen Verfahren der Fettindustrie. J.

Klimont. 7,50 M. Otto Spamer, Leipzig.

Darstellung optisch-aktiver Fette. III. Synthese der vier möglichen

optisch-aktiven Butyrine. Emil Abderhalden und Egon Eichwald.

(Ber. d. chem. Ges. 1915, Bd. 48, S. 1847-1865.)
r

Knorrs Stearin- und Glycerinometer. G. S. (Seifens.- Ztg. 1915,

Bd. 42, S. 743.)
r

Stickstoff und Fett im kurzstapeligen Baumwollsamen. C. A.

Wells und F. H. Smith. Verf. haben 18 verschiedene Sorten Baumwoll-

samen aus Alabama, Georgia und aus ähnlichen Lagen Amerikas auf

ihre chemischen Bestandteile untersucht, was wichtig für die Olbereitung

ist, und zwar nach sorgfältiger Entfernung des Bastes und der Schale.

Der Fettgehalt der Samenkerne schwankte hiernach zwischen 35,2 und

48,04 %, der Stickstoffgehalt zwischen 5,16 und 6,22 %. (Journ. Ind. Eng.

Chem. 1915, Bd. 7, S. 217.) sm

Mitwirkung des Chemikers in der Industrie des Baumwollsamen-

öles. D. Wesson. (Journ. Ind. Eng. Chem. 1915, Bd. 7, S. 276.) sm

Unverseifbares in Schmierfetten. E. Twitchell. - 5 g Fett

werden mit alkoholischer Kalilauge verseift und eingedampft. Man löst

mit etwas Alkohol und Wasser und spült den Inhalt der Schale in

einen Scheidetrichter. Man schüttelt die Lösung zweimal mit je 50 ccm

Ather aus. Die beiden Ätherauszüge werden vereinigt und erst mit

Wasser, sodann mit verdünnter Salzsäure, schließlich wieder mit Wasser

gewaschen. Man dampft den Ätherauszug ab, trocknet bei 110 ° C.

und wägt. Den Rückstand nimmt man mit Alkohol auf und titriert

mit Natronlauge. Die so gefundenen und auf Oleinsäure berechneten

Fettsäuren zieht man vom vorher gefundenen Gewichte ab. (Journ. Ind.

Eng. Chem. 1915, Bd. 7, S. 217.)
sm

Jahresbericht auf dem Gebiete der Fette, Öle und Wachsarten

für das Jahr 1914. W. Herbig. (Chem. Rev. 1915, B. 22, S. 90 u. 99.) cs

Die Bedeutung der Varrentrappschen Reaktion für die Fett-

und Seifenindustrie. W. Schrauth. Der technische Effekt einer

Wiederaufnahme der VARRENTRAPPSchen Reaktion zur Verarbeitung ab-

fallender Trane könnte nach Verf. zu Fettsäuren führen, welche im

Charakter und teilweise auch in der Zusammensetzung eine gewisse

Ähnlichkeit mit dem Palmkern- und Cocosöl aufweisen, so daß es

möglich sein würde, in demselben Rohmaterial, dem flüssigen, un-

angenehm riechenden Tran, einerseits den Ersatz für den Talg, ander-

seits für die Pflanzenfette zu finden. (Seifenfabr. 1915, Bd. 35, S. 877.) cs

Die Verwendung von Kalilauge zur Kernseife. J. Schaal.J. Schaal.

(Seifenfabr. 1915, Bd. 35, S. 793.) CS

Die chemisch-analytische Kontrolle im Dienste der Fabrikation

von konsistenten Fetten. J. Davidsohn. (Seifenfabr. 1915, Bd. 35,

S. 750, 774, 795.)
CS

Das Bleichen und Raffinieren dunkler Fette und Öle. C. H.

Keutgen. (Seifenfabr. 1915, Bd. 35, S. 893 u. 900.)
CS

Verf.Nickelborat als Fetthärtungskatalysator. W. Normann.

stellt gegenüber SCHÖNFELD fest, daß diesem bei der Anführung der

Versuchsergebnisse des Verf. verschiedene Unrichtigkeiten untergelaufen

sind. Verf. hält auf jeden Fall an seiner Beobachtung fest, daß ohne

gleichzeitige Anwesenheit von freiem Metall keine Fetthärtung durch

Nickelborat stattfindet. (Seifens.-Ztg. 1915, Bd. 42, S. 657.)
CS

Knochenfett. G. Knigge. Zur richtigen Bestimmung des

Knochenfettes ist nach Verf. die freie Fettsäure und der Neutralfettgehalt

zu ermitteln , deren Summe die Verseifbarkeit darstellt. Bleibt diese

unter 97%, so ist zu bestimmen, woraus der Rest besteht. Die Art

der Raffination der Knochenfette richtet sich ganz nach dem Aussehen,

Geruch und der chemischen Zusammensetzung des Materials.

Knochenfett mit viel Eiweißstoffen wird zweckmäßig mit indirektem

Dampf erwärmt, mit Al2(SO4)3 vom Eiweiß befreit, dann mit Schwefel-

säure von 15 ° Bé. nachbehandelt. Gebleicht wird mit K2CrO7 + HCl

oder mit Tonsil. (Seifenfabr. 1915, Bd. 35, S. 693.) CS

Ein

Über Knochenfett und seine Vorbereitung zur Verarbeitung

für die Zwecke der Seifenfabrikation . A. Rosauer. (Seifenfabr.

1915, Bd. 35, S. 815 u. 829.)

*) Vergl . Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 51.

CS

r

Ausbeuteberechnung bei Seifen. J. Ortner. (Seifens.-Ztg. 1915,

Bd. 42, S. 637-538 .)

Haushaltungsseifen und deren Kalkulation während der Kriegs-

zeit. E. (Seifens. -Ztg. 1915, Bd. 42, S. 741–743.)
r

Kriegskernseife. F. G. (Seifenfabr. 1915, Bd. 35, S. 773–774.) r

Über zeitgemäße Abänderungen derVerseifungsmethoden bei der

Kernseifenherstellung. F. (Seifenfabr. 1915, Bd. 35, S. 733-734.) r

Der Nachweis von Galle in Seifen. F. Steinitzer. 2-5 g

Seife werden in 50 ccm Wasser gelöst, das zur Färbung zugesetzte

Ultramarin absitzen gelassen , filtriert, die Fett- und Gallensäure mit

verd. Schwefelsäure abgeschieden, nach dem Zusammenschmelzen er-

starren gelassen und mit Filtrierpapier getrocknet. Niedrigschmelzenden

Fettsäuren wird Paraffin zugesetzt, eiweißhaltige Fettsäuren müssen durch

Papier filtriert werden. Der Gallenzusatz wird qualitativ nach PETTEN-

KOFER bestimmt. Eine quantitative colorimetrische Bestimmung nach

PETTENKOFEr ist nicht durchführbar. (Chem. Rev.1915 , Bd . 22, S. 69.) cs

Seife. H. L. Smith. (Pharm.Journ. 1915, 4. Reihe, Bd. 41 , S. 33.) cs

Englische Exportseifen. J. Davidsohn. — Verf. untersuchte

zwei englische Exportseifen, welche, wie alle für die Kolonien be-

stimmten Seifen, hochgefüllt sind. Der Ansatz der einen blaumarmorierten

Seife besteht nach Verf. aus etwa 50 kg Cocos- oder Palmkernöl, 50 kg

Erdnuẞöl, 50 kg Natronlauge von 38 ° Bé. , 104 kg Wasserglas von

38° Bé., 45 kg Pottaschelösung von 25 ° Bé. Der Ansatz , der mit

einer Anilinfarbe gelb gefärbten , mit Bittermandelöl parfümierten , auf

halbwarmem Wege hergestellten zweiten Seife besteht aus etwa 100 kg

Palmkernöl oder Cocosöl, 50 kg Natronlauge von 38 ° Bé., 520 kg

Wasserglas von 38 ° Bé. und 220 kg Pottaschelösung von 25º Bé.

(Seifenfabr. 1915, Bd. 35, S. 814.) CS

Die Zusammensetzung einiger französischer Gesichtsseifen.

Karl Braun. (Seifenfabr. 1915, Bd. 35, S. 637-638.) r

Kühlmaschine für Seifenmasse u. dgl. mit im Kreise an-

geordneten drehbaren Seifenformen. Rudolf Köhler und V. B.

Goldberg & Eidam, Prag. Mit den bisherigen Seifenkühlvor-

richtungen, welche absatzweise oder ununterbrochen die Seifenmasse

zu Riegeln oder handelsfertigen Seifenstücken erstarren lassen, können

große Seifenplatten nicht erzeugt werden, auch kann man die Seifen-

masse nicht unter Druck abkühlen. Nach vorliegender Erfindung sind

die Seifenformen durch doppelwandige, eingesetzte Kühlplatten gebildet,

in welchen Kühlwasser kreist. Den Abschluß der Seifenräume der

Hähne, welche mittels einer zwangläufigen Steuerung betätigt werden

Kühlkörper bilden kegelförmige oder zylindrische Drehschieber oder

können. Die Einführung der zu erstarrenden Seifenmasse erfolgt zentral

durch die mit Kanälen versehene Drehachse der Maschine, und zwar

durch einen doppelwandigen, heizbaren Kreisring. Die Ausstoßplatte

ist auf einer feststehenden, durch die Drehachse der Maschine ein-

geführten Hohlwelle gelagert. Damit man die Dicke der erstarrten

Seifenmasse regeln kann, sind beide oder nur eine der Kühlplatten der

Seifenform verstellbar. Die zur Aufnahme der zu erstarrenden Masse

bestimmten Hohlräume werden vor Einführung der Masse mittels

Dampf oder einer Luftpumpe entlüftet und evakuiert. (D. R. P. 290028

vom 10. Dezember 1913.) i

Über Seifenpräparate mit Rohrzuckerzusatz. I. Boes und H.

Weyland. - Verf. kommen zu folgenden Schlüssen : Dem nicht dis-

soziierten Alkalisaccharat kommt keinerlei Waschkraft zu, ebensowenig

dem Rohrzucker. Die Zufügung freien Alkalis zur Seife und die nach-

trägliche teilweise Neutralisation mit Zucker beruht daher auf ganz

falschen Voraussetzungen. Anderseits stellen die sehr geringe Schaum-

kraft und die sehr geringe innere Reibung der Zuckerseife ganz er-

hebliche Nachteile dieser Seife dar. Die Verwendung von Zuckerseife

an Stelle der üblichen Kernseife erscheint daher gänzlich ausgeschlossen.

(Chem. Ind. 1915, Bd. 38, S. 447.)

Einiges über Waschmittel.

CS

Das beste Waschmittel ist und

gründen Waschmittel, vor allem sog. Seifenpulver in den Handel ge-

bleibt reine, gute Seife. In letzter Zeit werden aus Bequemlichkeits-

jedoch die Wäsche schädigt. Will man bei Anwendung dieser Pulver

bracht, deren großer Gehalt an Soda und vor allem an Wasserglas

die Schädigung der Wäsche durch viel Soda vermeiden, so muß man

für weiches Wasser und für ausreichende Wäschereianlagen sorgen.

Als fettlösende Mittel kommen Terpentinseifen, Terpentinsalmiakseifen

und verschiedene tetrachlorkohlenstoffhaltige Waschmittel in Betracht.

Gegen natriumsuperoxydhaltige Seifen sind mancherlei Bedenken laut

geworden; ob Perborate für die Wäche unschädlich sind, bedarf noch

einer Prüfung. (Seifensieder-Ztg. 1915, Bd . 42, S. 697.)
CS
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30. Eisen.*)

Wärmeökonomie bei Darstellung des Eisens. Carl Otto. -

Von den Methoden der direkten Eisen- und Stahlerzeugung haben nur

die einen wirklichen Erfolg zu verzeichnen, die zur Unterhaltung des

Ofenfeuers ein verhältnismäßig kräftiges Gebläse verwenden. Der Druck

führt mit der Gasverdichtung zu einer Konzentration im Volumen des

reagierenden Systems und damit zu einer Beschleunigung der Reduktion

wie der Oxydation ; auch bewirkt er eine Beschränkung der Disso-

ziation des Kohlenoxyds, die schon bei 800 ° C. merklich zu werden

beginnt. Die Volumenvergrößerung, die im eigentlichen Grunde darin

liegt, daß der feste Sauerstoff des Erzes gasförmigen Aggregatzustand

annimmt, ist nur durch Wegschaffung des Gegendrucks der Atmosphäre,

d. h. durch Aufhebung der Dissoziationsspannung zu ermöglichen. Da

Hoch- und elektrische Öfen nur Roheisen, die nach dem direkten Ver-

fahren arbeitenden aber beim Vorhandensein eines genügend gekühlten

Schmelzbades sogleich gebrauchsfertigen Flußstahl geben, so ist der

ökonomische Erfolg in Anbetracht des Ausbringens auf seiten der

letzteren. Auch im Kohlenverbrauch zeigen sie sich wirtschaftlich über-

legen; sie beanspruchen für die eigentliche Reduktion nur ein Drittel

der vom Hochofen verlangten Kohle und ihr Reduktionsmaterial kann

minderwertiger sein. Geringer Bedarf an eigentlicher Reduktionskohle

stellt sich auch bei der rein elektrischen, Heroultschen Eisenerzeugung

heraus. Sogleich zu schmiedbarem Eisen zu gelangen, muß so lange

unmöglich erscheinen, als es kein Mittel gibt, bei der hohen Hitze des

elektrischen Lichtbogens der Dissoziation des reduzierenden Kohlen-

oxyds entgegenzutreten. (Feuerungstechnik 1915, Bd. 3, Heft 8.) rl

-

Begichtungseinrichtung für Hochöfen, insbesondere mit els

Hänge- oder Elektrohängebahnwagen. Dr.- Ing. Friedrich Lilge,

Oberhausen. Über der Gichtbühne und dem Öfen ist eine fahrbare

Schiebebühne mit einem die Hängebahnwagen aufnehmenden dreh-

baren Gerüst angeordnet. Das Gerüst kann sowohl fest als drehbar,

und sein Schienenring kann mit einer zur Bewegung der Wagen

dienenden Stromzuleitung oder einer entsprechenden mechanischen Ein-

richtung versehen sein. Zum gleichzeitigen Öffnen und Schließen der

Wagenklappen ist ein Anschlagring vorgesehen. (D. R. P. 289911

vom 7. Mai 1914.) i

Verwertung der in der Hochofenschlacke enthaltenen Wärme

durch Ablöschen der Schlacke in Wasser bei fortlaufender Be-

schickung des Wärmeaustauschbehälters. Jegor Israel Bronn,

Rombach i. Lothr. Der Wärmeaustausch erfolgt bei Atmosphärendruck,

indem der entstehende Broder abgesaugt wird. Die Abbildung zeigt

eine geeignete Vorrichtung schematisch im senkrechten Schnitt. Der

aus Kesselblech oder Beton hergestellte Behälter A hat einen oben und

DA
ZB

unten offenen StutzenB, durch

welchen die heiße Schlacke

aus der Schlackenrinne C in

den mit Wasser gefüllten Be-

hälter A fällt. Der hierbei

entstehende Wasserbrodem

kann nur zu geringem Teile

aus dem StutzenBentweichen.

Der übrige Brodem sammelt

sich in dem Dom D, von wo

er durch Exhaustoren oder ein

sonstiges Pumpwerk E un-

unterbrochen abgesaugt und

nach seinem Bestimmungsort

weitergedrückt wird. Die

Schlacke S wird durch das

BecherwerkFentfernt. Dieaus

dem verdampfenden Wasser

sich ausscheidenden Salze und

mechanischenVerunreinigun-

gen fallen aus, vermengen

sich mit der Schlacke und

werden mit dieser wegge-

schafft. Der dadurch etwa

in die Schlacke gelangende

Gipsgehalt verbessert ihre Abbindefähigkeit bei der Fabrikation von

Schlackensteinen. Bei manchen Schlacken, die beim Zusammentreffen

mit Wasser zu Explosionen neigen, hält man das Löschwasser durch

Quirle G in starker Bewegung. Entwickeln die Schlacken bei Berüh-

rung mit Wasser Schwefelwasserstoff, so bringt man das Wasser oder

den Brodem in Berührung mit Schwefelwasserstoff absorbierenden

Stoffen, z. B. kalkigem Eisenerz. Auch die in der Schlacke aus Kupol-

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 67.

A

öfen, Öfen zur Kupferverhüttung u. dgl. enthaltene Wärme soll sich

in der beschriebenen Weise verwerten lassen. Man kann das Wasser

mit der flüssigen Schlacke auch schon in der Rinne C zusammen-

bringen . Man kann die Menge des gewonnenen destillierten Wassers

vermehren, wenn man noch die bei der Kondensation des Brodems

frei werdende Verdampfungswärme zur Vorwärmung des dem Ver-

dampfungsgefäß A zufließenden Wassers verwendet. (D. R. P. 288607

vom 2. Dezember 1913.)
i

Rüttelformmaschine für Gießereizwecke, bei welcher Amboß und

Formtisch gegeneinander bewegt werden. Vereinigte Schmirgel-

und Maschinenfabriken Akt. - Ges. , Hannover-Hainholz. Amboẞ

und Formtisch werden mittels Schubstangen von einer Kurbel- oder

Exzenterwelle angetrieben, deren Kurbel oder Exzenter um 180° C.

gegeneinander versetzt sind. (D. R. P. 290376 vom 10. Okt. 1914.) i

Rüttelformmaschine für Gießereizwecke mit durch Elektromotor

angetriebener Hebedaumenwelle. Ardeltwerke G. m. b. H. , Ebers-

walde. (D. R. P. 290564 vom 9. Februar 1915.)
i

Gußform aus Metall. Westfälische Stahlwerke, Bochum. -

Die Gußform besteht aus vergütetem Manganstahl . (D. R. P. 290510

vom 24. Juni 1915.)
i

Anlage zum Kühlen, Entsintern, Kalken und Trocknen des

von der Fertigwalze kommenden Drahtes bei Drahtziehereien.

Oberschlesische Eisen- Industrie Akt.- Ges. für Bergbau und

Hüttenbetrieb, Gleiwitz in Oberschlesien. Die Haspel ist von der

Fertigwalze weit abgerückt und hochgestellt. Vor der Haspel ist ein

langes Zufuhrrohr mit Schleppwalzen angeordnet. Die Nachbehandlungs-

Vorrichtungen sind stufenweise tiefer gestellt, so daß der Drahtring

nach beendeter Behandlung auf die Hüttensohle herabgelangt. In dem

auf die Haspel folgenden Entsinterungsraum und in dem hierauf fol

genden Beizkasten ist ein ruckweise wirkendes Fördermittel (auf und

ab, sowie vor- und rückwärts bewegliche Zange) angeordnet. Am Ende

des Beizkastens, des Wasserkastens und des Kalkkastens befindet sich

eine schräge, auf und ab bewegliche Mulde. Die Trockenvorrichtung

des gekalkten Drahtringes besteht aus einem mittels Exhaustors venti-

lierten Rohr, durch welches eine endlose, die Drahtringe tragende Förder-

kette läuft. (D. R. P. 290032 vom 25. Juli 1913.)
i

-

Desoxydieren von Flußeisen, Stahl oder Kupfer durch Be-

handlung im flüssigen Zustande mit Gleichstrom. Heinrich König,

Düsseldorf. Die Desoxydation des flüssigen Eisens durch Zusatz

von Ferromangan, Ferrosilicium, Aluminium, Magnesium, Calcium usw.

oder mit Hilfe von Kohlenstoff führt nicht immer zu befriedigenden

Ergebnissen, weil Schlackeneinschlüsse , zu starke Rückkohlung u. dgl .

die Folge sein können. Vorliegendes Verfahren der Behandlung des

flüssigen Eisens mit elektrischem Gleichstrom geht von der Erwägung

aus, daß ein überoxydiertes Eisenbad als eine verdünnte Lösung von

Eisenoxydul in geschmolzenem Eisen aufgefaßt werden kann. Da durch

den elektrolytischen Zersetzungsprozeß aus dem Eisenoxydul Sauerstoff

frei wird, so muß, damit nicht wieder eine Rückbildung zu Eisenoxydul

stattfindet , dem an der Anode frei werdenden Sauerstoff Gelegenheit

zu chemischer Arbeit gegeben werden , und zwar wird dies dadurch

erreicht, daß man die aus Kohle bestehende Anode unmittelbar in das

Bad eintaucht, während die ebenfalls mit dem Metallbade in Berührung

stehende Kathode aus einem dem Eisenbad gegenüber indifferenten

Stoffe besteht. Der Anoden-Sauerstoff wird bei der hohen Temperatur

von dem Kohlenstoff unter Bildung von Kohlenoxyd begierig auf-

genommen.
genommen. Erst wenn die Kohlenoxydulbildung, welche sich durch

Aufwallen des Bades um die Anode herum bemerkbar macht, aufhört,

kann Kohlenstoffaufnahme durch das Eisen eintreten. Man zieht dann

die Anode aus dem Bade heraus. Zur Ausführung des Verfahrens

wird das im Konverter, im Martin- oder Elektroofen gereinigte und

dabei überoxydierte, also Kohlenstoff, Mangan, Silicium nur in hundertstel

Prozenten enthaltende Eisen in einen mit Gleichstrom betriebenen Elektro-

ofen gefüllt, die Anode in das Bad gesenkt und der Strom durch das

Bad geschickt. Wenn die Aufwallung um die Anode aufhört, kann

das Eisen als Flußeisen oder je nach den Zusätzen an Kohlenstoff und

Ferrolegierungen als Stahl abgestoßen werden. In gleicher Weise wie

Eisen soll auch überoxydiertes Bessemerkupfer desoxydiert werden

können. (D. R. P. 290309 vom 30. März 1913.)
i

Bestimmung des Kupfers im Stahl. W. D. Brown. Verf. ver-

wendet zur Oxydation des Kupfers Kaliumjodat im Überschuß und

titriert diesen Überschuß nach Zusatz von Kaliumjodid mit Natrium-

thiosulfat. Die Kaliumjodatlösung enthält 20,2 g Salz in 11 Wasser,

die Natriumthiosulfatlösung 137 g Salz in 11 Wasser. Beide Lösungen

werden auf Permanganat eingestellt. (Journ . Ind. Eng. Chem. 1915 ,

Bd. 7, S. 213.)
sm

Verlag der Chemiker-Zeitung Otto v. Halem in Cöthen (Anhalt). Druck von August Preuß in Cöthen (Anhalt).
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1. Geschichte der Chemie.*)

Die Entwicklung der Firma P. Beiersdorf & Co. , Hamburg.

Von Dr. Hans Gradenwitz. — Dr. Oscar TROPLOWITZ , Mitinhaber

der Firma P. BEIERSDORF & Co. in Hamburg, blickte am 1. Oktober

v. J. auf den Tag zurück, an dem er vor 25 Jahren die alleinige Leitung

der Firma übernommen hatte. Aus diesem Anlaß hat Verf. , ein

Prokurist der Firma, ihre Entwicklung in einer Festschrift geschildert,

der folgendes entnommen sei : Der Apotheker PAUL C. BEIERSDORF

(1836-1896) , Besitzer der Merkur - Apotheke in der Mühlenstraße in

Hamburg, wurde mit dem Arzte Dr. P. G. UNNA bekannt, der sich

schon damals besonders für die Krankheiten der Haut interessierte.

Er hatte schon 1879 mit Apotheker BOMBELON als Ersatz der früher

verwendeten , mit Salben oder Pflastermasse bestrichenen Lappen

>Salbenmulle<< und » Pflastermulle hergestellt , Mullstücke, die durch

heiße Salben- oder Pflasterflotten gezogen worden waren. BOMBELON

mußte aber wegen des Verkaufs seiner Apotheke die Fortsetzung der

Versuche aufgeben , die BEIERSDORF sogleich aufnahm. Er vervoll-

kommnete die Herstellung der Salbenmulle und wandte sich dann den

Pflastermullen zu. Um diese Zeit, oder etwas früher, kamen aus Amerika

die ersten Kautschukpflaster. UNNA und BEIERSDORF erkannten sofort

ihren Vorzug, und BEIERSDORF suchte ihre Eigenschaft , bei Zimmer-

wärme zu kleben, auch den neuen UNNAschen Pflastermullen zu verleihen.

Nach zahllosen Versuchen verwandte er schließlich durch eine Mull-

schicht verstärktes Guttaperchapapier. Diese Pflaster erhielten den Namen

Guttaperchapflastermulle, später Guttaplaste. Sie bildeten in jeder Beziehung

eine neue Art von Pflastern, und BEIERSDORF erhielt auf das Verfahren zu

ihrer Herstellung 1882 das D. R. P. 20057. Dieses Jahr gilt als Gründungs-

jahr der Firma. BEIERSDORF stellte die Guttapercha-Pflastermulle zu-

nächst im Laboratorium seiner Apotheke her. 1881 hatte er schon

auf Veranlassung von UNNA eine andere neue Arzneiform aufgenommen,

den medikamentösen Äther- und Alkoholspray. Die nächste AufgabeDie nächste Aufgabe

betraf den Ersatz des Fettes als Trägers der Arzneistoffe durch ein fettfreies,

klebendes Mittel , den Glycerin-Leim. Die Herstellung dieser Arznei-

form übernahm aber zunächst nicht BEIERSDORF, sondern der Apotheker

WILHELM H. MIELCK , mit dem UNNA ebenfalls bereits verschiedene

seiner Ideen, wie z. B. die Herstellung der keratinierten Pillen und der

elastischen Suspensorien , durchgeführt hatte. So arbeiteten sowohl

BEIERSDORF als auch MIELCK in friedlichem Wettbewerb daran , die

UNNASchen Gedanken zu verwirklichen , und dieses freundschaftliche

Verhältnis zwischen den beiden Firmen hat sich bis auf den heutigen Tag

erhalten. BEIERSDORF verkaufte bald seine Apotheke, um sich ganz der

Herstellung der Guttapercha-Pflastermulle, Salbenmulle usw. zu widmen.

1884 verlegte er das Laboratorium dermato-therapeutischer Präparate << ,

so nannte er seine Anlage , nach Altona. Außer den Guttapercha-Außer den Guttapercha-

Pflastermullen, wurden bald noch dieSalben-und Pastenstifte aufgenommen,

ebenfalls auf UNNAS Anregung. - Zu jener Zeit lag die Herstellung

medikamentöser Seifen noch sehr im argen. UNNA veranlaßte daher

einen Seifensieder, THOMAS DOUGLAS in Hamburg, seine Anregungen

auf diesem Gebiete zu verwirklichen. Der Tod eines erwachsenen

Sohnes veranlaßte BEIERSDORF, sich ins Privatleben zurückzuziehen, und

er verkaufte am 1. Oktober 1890 das Laboratorium an den Apotheker

Dr. OSCAR TROPLOWITZ , nachdem er noch einige Monate mit ihm

zusammen das Geschäft unter der Firma P. BEIERSDORF & Co. be-

trieben hatte. TROPLOWITZ, 1863 in Gleiwitz geboren , hatte den

üblichen Entwicklungsgang der Apotheker durchgemacht und in Heidel-

berg 1888 promoviert. Etwa ein Jahr nach der Übernahme des Labo-

ratoriums fing er an, sich mit der Herstellung von Kautschukpflastern

auf festen Geweben zu beschäftigen , daneben wurden aber die von

BEIERSDORF eingeführten neuen Arzneiformen weiter ausgebaut Der

Umsatz wuchs inzwischen immer mehr, und so wurde 1892 die Firma

in ein großes modernes Fabrikgebäude nach Eimsbüttel verlegt. Hier

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 13.

entstanden 1896 die Paraplaste nach Dr. UNNA, die sozusagen einen

Übergang zwischen den Guttaplasten und den eigentlichen Kautschuk-

pflastern darstellen. Als Grundlage der Paraplaste dient ein mit

Kautschuklösung einseitig bestrichener und dann der Vulkanisation

unterworfener Baumwollstoff. Eine Neuerung auf dermatologischem

Gebiet bedeuten ferner die Caseinsalben (vergl. D. R. P. 79 113).

1892 hatte TROPLOWITZ, lediglich für seinen Zahnarzt Dr. FLORIS,

eine weiche, zweckmäßig zusammengesetzte Zahnpasta in Tuben bereitet.

Diese Pasta sollte nur eine reinigende Wirkung haben. UNNA ver-

anlaßte 1893 , sie auch mit Kali chloricum gemischt herzustellen, und

so bildet die Kali chloricum-Zahnpasta den ersten Baustein der späteren

kosmetischen Abteilung der Firma. Den Namen »Pebeco < empfing die

Zahnpasta erst 10 Jahre später. 1895 wurden ferner die Englisch-Pflaster

neu aufgenommen , »auf Seide (mit Hausenblase bereitet !)« , vor allem

aber die Versuche mit den amerikanischen Kautschukpflastern fort-

geführt, die erst 1907 vollständig abgeschlossen werden konnten.

Auch BEIERSDORFS poröse Kautschukpflaster in Umschlägen sind be-

reits in den damaligen Preislisten aufgeführt. Bahnbrechend wurde

aber TROPLOWITZ mit seinem Zinkoxyd - Kautschukpflaser als Heft-

pflaster, das, seit 1901 als Leukoplast gesetzlich geschützt, sich die

Welt erobert hat. In dem Liantral erstand 1897 der gereinigte

Steinkohlenteer, 1898 wurden die Tricoplaste eingeführt, kautschuk-

freie Pflaster mit Seifenpflastergrundlage auf Trikot. Nach Vor-

schlägen von Dr. BLASCHKO , Berlin , und Dr. SCHUSTER, Aachen,

stellte die Firma nach dem D. R. P. 114 494 quecksilberhaltige

Gewebe , Papiere und dergleichen dar (Mercolintschurz) . Prof. Dr.

BLASCHKO empfiehlt übrigens diese Mercolintschurze auch den Soldaten

gegen Läuse. Prof. Dr. KROMAYER hat später mit einem ähnlich be-

handelten , aber leichteren Gewebe bespannte Einatmungsmasken von

der Firma herstellen lassen, welche 1907 als Merkalatore in den Handel

kamen. 1911 wurden die Gonostyli nach Dr. LEISTIKOW eingeführt, in

Wasser zerfallende Stäbchen nach Art der früher schon von BEIERSDOBF

hergestellten Pastenstifte. Besonders erwähnt seien auch noch die ver-

schiedenen Pflasterbinden , die Leukoplast-Bleifolie und das Novoplast.

1905 ging die Seifenfabrik von THOMAS DOUGLAS in den Besitz der

Firma P. BEIERSDORF & Co. über. Neben der Zahnpasta wurde

u. a. ein aromatisches Mundwasser (1908) hergestellt , ferner die

UNNASchen Enthaarungsmittel, das Pulver Depilatorium und die Harz-

stifte, sowie die Kopfpomade nach UNNA. 1911 wurde das I. LIF-

SCHÜTZsche D. R. P. 167 849 : »Verfahren zur Herstellung stark

wasseraufnahmefähiger Salbengrundlagen « vom 31. Januar 1902 er-

worben und damit auch die nach diesem Patent arbeitende Eucerin-

fabrik der Firma HEGELER & BRÜNINGS, A.-G. , in Aumund bei Vegesack.

Erwähnt sei noch das Sportheftpflaster Cito, das zum Schutzverband

für Wunden, wie für undicht gewordene Fahrradschläuche empfohlen

wird, und das billigere technische Kautschukklebeband Lassoband.

1906 nahm TROPLOWITZ seinen Schwager Dr. MANKIEWICZ als Teil-

haber auf. Dem Hauptbetrieb selbst wurden allmählich allerlei Neben-

betriebe angegliedert, so eine Klempnerei, eine Schlosserei, eine Tischlerei,

eine Hausdruckerei, eine Buchbinderei, und seit 1911 werden auch die

Tuben für Pasten, Salben und Cremes von der Firma selbst gemacht.

Als Dr. TROPLOWITZ 1890 die Firma übernahm, waren darin 1 Werk-

meister, 8 Arbeiter und 2 kaufmännische Beamte tätig , vor Ausbruch

des Krieges bestand das Gesamtpersonal aus 5 Prokuristen, 18 Betriebs-

beamten, 67 Kontorbeamten, 3 Apothekern, sowie 396 Arbeitern. (Nach

einges. Festschrift 1916.)
ľ

Zum achtzigsten Geburtstage von Adolf von Baeyer. C.

Graebe. (Ztschr. angew. Chem. 1915, Bd. 28, I, S. 433.)
CS

Edward Westons Erfindungen. L. H. Baekeland. (Journ . Ind .

Eng. Chem. 1915, Bd. 7, S. 244.)
sm
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Neue Beobachtungen an Jodisalzen. Fr. Fichter und Hans

Kappeler. Wird Jod in wasserfreier Perchlorsäure in Kältemischung

mit Ozon oxydiert, so entsteht das Jodiperchlorat J(CIO4)3 + 2 H₂O

in gelben Krystallen ; im Gegensatz zur Perchlorsäure ist es sehr

empfindlich gegen Wasser. Das rote Jodoxyd HJ7O3, das bei höherer

Temperatur aus Perchlorsäure und Jod entstehen soll, existiert nicht.

Wird basisches Jodisulfat (JO2)SO+ 1/2 H₂O mit SO im Einschlußrohr

lange Zeit auf 100-120 ° C. erhitzt, so bildet sich das neutrale Jodi-

sulfat J2(SO4)3, das in gelben Krystallen erstarrt. Beide Salze zerfallen

mit Wasser unter Abscheidung von 1 T. freiem Jod auf 12 T. in

Jodsäure gebundenem Jod. Beim Erhitzen von Jodsäure mit wasser-

freier Phosphorsäure entsteht das neutrale Jodijodat J(JO3) 3 , das bei

der Wasserzersetzung 1 T. freies Jod auf 9 T. Jodaijod liefert. In allen

drei Salzen ist das Metalljodatom dreiwertig; ein Sulfat eines vier-

wertigen Jodoxyds (J2O4) 3 SO existiert nicht. (Ztschr. anorg. Chem.

1915, Bd. 91 , S. 134-144.) ak

-

Quantitative Bestimmung des Phosphorwasserstoffs. II. H.

Reckleben. Die bisher angegebenen Methoden der gravimetrischen

Bestimmung des Phosphorwasserstoffs liefern nach Verf. mehr oder

weniger genaue Resultate. Nur bei Verwendung von überschüssigem

Chlor, Brom oder Permanganat geht der Phosphor direkt als Phosphor-

säure in Lösung und läßt sich in geeigneter Weise fällen. Bei allen

anderen Lösungen ist mit der Absorption niemals auch sofort die

Oxydation zu Phosphorsäure beendet, sondern es ist dazu vor der

Fällung eine weitere Behandlung des Reaktionsgemisches nötig. Die

Anwendung eingestellter Lösungen und das Zurücktitrieren derselben

bietet in keinem Falle eine bequeme und genaue Methode zur in-

direkten Bestimmung des Phosphorwasserstoffs. (Ztschr. anal. Chem.

1915, Bd. 54, S. 308.) CS

Die Elektrolyse der Salpeter-, Schwefel- und Orthophosphor-

säure mittels e'ner Goldanode. F. H. Jeffery. -Es wurden in

allen Fällen feste Goldverbindungen homogenen Aussehens erhalten.

Die Zusammensetzung der Goldprodukte scheint nicht von der Strom-

dichte an der Anode abzuhängen, wohl aber von der Säurekonzentration

des Anolyten. (Chem. News 1915, Bd . 112, S. 226.)
CS

Über die Elektrolyse konzentrierter Salzsäure mittels einer

Kupferanode. F. H. Jeffery. In einem der Goldanode ähnlichen

Apparate (vergl. vorst. Ref.) führte Verf. seine Untersuchungen über

die Elektrolyse konzentrierter Salzsäure mit einer Kupferanode aus.

An der Kathode fand nach Verf. keine Kupferausscheidung statt, im

Katholyten fand sich keine Spur von Kupfer vor. Dagegen fand sich

im Anolyten CuCl. Es scheint, daß das Cu als komplexes Anion in

Lösung geht und bei einem vorhandenen Überschuß von HCl sich

H2CuCl3-lonen bilden. (Chem. News 1915, Bd. 112, S. 235.)
CS

Ein neuer Beitrag zur Kenntnis des zweiwertigen Stickstoffes.

Über ditertiäre Hydrazine. Heinrich Wieland. (Ber. d. chem. Ges.

1915, Bd. 48, S. 1078-1095 .) ly

Über Eisen- und Manganborprodukte. J. Hoffmann. Da

das GOLDSCHMIDTSche Ferrosilicium , welches Schiffstransporte mit-

macht, acetylenartig riechende Gase entwickelt und sich dadurch in

manchen Beziehungen dem GOLDSCHMIDTSchen technischen Ferro- und

Manganbor nähert , hat Verf. die letztgenannten Produkte eingehend

untersucht. Verf. folgert aus dem Verhalten der GOLDSCHMIDTSchen

Boride gegenüber H2O, H2S, F, Cl, Br, J und N, daß die Boride

wenig angenehme Eigenschaften für den Praktiker besitzen, dem Theo-

retiker aber wegen ihrer Reaktionsfähigkeit jedoch recht interessante

Substanzen sind. (Chem. Ind. 1915, Bd. 38, S. 338.)

•

CS

Stokes Methode zur Bestimmung von Pyrit und Markasit.

E. F. Allen und J. L. Crenshaw. Nach STOKES kann in synthetischenNach STOKES kann in synthetischen

Gemischen die Menge der Anteile Pyrit und Markasit dadurch be-

stimmt werden, daß das FeS2 (etwa 1 g) mit einer bestimmten (250 ccm),

zur völligen Oxydation nicht ausreichenden Menge Eisenalaunlösung

(mit 1 g Fe und 5 g Schwefelsäure in 1 1) in CO2-Atmosphäre bei

Kochhitze unter Rückfluß so lange geschüttelt wird, bis die Alaun-

lösung völlig reduziert ist. Aus der Menge des in Lösung gegangenen

Eisens (Permanganattitration) und des zu SO3 oxydierten Schwefels

läßt sich die Menge des gelösten Pyrits und Markasits berechnen. Die

Alaunlösung wird reduziert von 155 mg Markasit oder 65 mg Pyrit ;

von letzterem wird mehr Schwefel oxydiert. Die Wirkung von Markasit

und Pyrit in Gemischen ist additiv. Zur Vermeidung von Fehlern ist

ein Überschuß an FeS2 und Zugabe von Quarz und Glasperlen nötig

zur Zerteilung der Markasitflocken. (Ztschr. anorg. Chem. 1915 , Bd. 90,

S. 91-106.) ak

Einfluß von Temperatur und Säuregrad auf die Bildung von

Markasit (FeS2) und Wurtzit (ZnS) . Ein Beitrag zur Entstehung

instabiler Formen. E. F. Allen und J. L. Crenshaw. Wirken H2S

und Schwefel in saurer Lösung unter Druck auf Zinksalze und Ferro-

salze ein, so entstehen hauptsächlich die instabilen Sulfide Wurtzit und

Markasit, gemischt mit den stabilen Formen Pyrit und Sphalerit ;

die Zusammensetzung wurde bei den Zinksulfiden annähernd mikro-

skopisch, bei den Eisensulfiden nach dem Verfahren von STOKES be-

stimmt. Aus alkalischen Lösungen wurden die instabilen Formen nicht

erhalten. Die Erköhung der Temperatur begünstigt die Entstehung der

stabilen Formen, so daß dann eine höhere Säurekonzentration nötig

ist, um die Bildung von Pyrit und Sphalerit zurückzuhalten. Reiner

Markasit wurde in schwefelsaurer Lösung bei 25 und 200º C., in salz-

saurer bei 300° C. erhalten. (Ztschr. anorg. Chem. 1915, Bd. 90, S.107 .) ak

Ferrocyanide und Quecksilbercyanid. D. Strömholm. (Ztschr.

anorg. Chem. 1915, Bd. 90, S. 370.)
ak

Verbindungen von Chromaten und Bichromaten mit Queck-

silbercyanid. D. Strömholm. (Ztschr. anorg. Chem. 1915, Bd. 90,

S. 361–369.) ak

Über die Umwandlung der Trichloride von Chrom und Titan

in wässriger Lösung. Ad. Heydweiller. (Ztschr. anorg. Chem. 1915 ,

Bd. 91 , S. 66-74 . )
ak

Über Zinkperoxyd. E. H. Riesenfeld und W. Nottebohm.

Aus in konzentriertem Wasserstoffsuperoxyd gelösten Zinksalzen wird

durch Alkalien und Ammoniak in der Kälte ein Niederschlag gefällt,

der Zn und O in gleichen Mengen enthält, jedoch weniger Wasser

als der Formel ZnOH2O2 entspricht, so daß ein wasserhaltiges Per-

oxyd, etwa ZnO /2H2O, anzunehmen ist. Ob das Wasser gebunden

oder nur mechanisch festgehalten ist, ließ sich nicht entscheiden. Eine

Reinigung des Niederschlags durch langes Rühren in 30%ig. Wasser-

stoffsuperoxyd brachte keine Änderung der Zusammensetzung. (Ztschr.

anorg. Chem. 1915, Bd. 90, S. 150-152.)

-

ak

Über die Peroxyde der Erdalkalien. E. H. Riesenfeld und

W. Nottebohm. Die Bildung von wasserfreiem CaO ȧus CaO

und Sauerstoff ist auch bei Drucken über 200 at nicht möglich. Das

wasserhaltige Peroxyd CaO2 8H2O zersetzt sich bei Atmosphärendruck

von etwa 220 ° an und ist bei etwa 300 ° völlig zersetzt ; auch bei er-

höhtem Druck bis zu 170 at beginnt die Zersetzung bei der gleichen

Temperatur. Der Zersetzungsdruck übersteigt bei 255 ° schon 190 at.

Dementsprechend gelang es nicht, CaO aus CaO und O zu erhalten.

ak
(Ztschr. anorg. Chem. 1915, Bd. 90, S. 371-376.)

Das ternäre System : Diopsid-Forsterit- Silicium - 2- oxyd. N. L

Bowen. (Ztschr. anorg. Chem. 1915, Bd. 90, S. 1-66.)
ak

Über das Wismutoxydul. W. Herz. Verf. beabsichtigt gegen-

über TREUBERT und VANINO keine Erwiderung mehr, falls nicht neue Tat-

sachen bekannt werden sollten. (Ztschr. anal. Chem. 1915, Bd . 54 , S. 413.) cs

Über ungesättigte Molybdänsäurearsenate und -phosphate. Zur

Kenntnis der Iso- und Heteropolysäuren. A. Rosenheim und Adele.

ak
Traube. (Ztschr. anorg. Chem. 1915, Bd. 91 , S. 75-106. )

Verf.Über die Polychromie des Silbers. R. Ed. Liesegang.

hatte 1900 ein Verfahren zur Herstellung von fein verteiltem Silber in

verschiedenen Farben angegeben: Einer silbernitrathaltigen Gelatine-

lösung wird Hydrochinonlösung zugegeben und mehrere aufeinander-

folgende Aufstriche dieser Mischung auf einer Glasplatte rasch erstarren

gelassen. Dabei kann es glücken, daß der erste Aufstrich weiß, die folgenden

gelb, orange, rot, braun, olive, grün, blau, schwarz sind. Nicht die

Menge, sondern nur der Dispersitätsgrad des Silbers ist verschieden.

Später hatte Verf. diese Farben mit denjenigen verglichen, welche man

bei der physikalischen Entwicklung von Auskopierpapieren oder bei

Chlorsilberpapieren ohne Silbernitratüberschuß erhalten kann. Bei ge-

nauerem Zusehen ergibt sich jedoch für den Vergleich die Schwierig-

keit, daß bei dem erstgenannten Vorgang die weitere Veränderung in

der Hauptsache durch das Gelatinieren aufgehalten wird, während im

zweiten Fall die Reaktion in einer festen Gelatineschicht verläuft. Es

ist wahrscheinlich, daß es sich im ersteren Fall um einen Zusammen-

tritt von Molekülkomplexen (Agglutination), im letzteren dagegen um

ein Zusammentreten von übersättigt echt gelöstem Silber handelt. (Ztschr.

wiss. Photogr. 1915, Bd. 14, S. 343.) ph

Die Farben der Mineralien , insbesondere der Edelsteine. C.

Doelter. 8. 96 S. 3 M. F. Vieweg & Sohn, Braunschweig.

Ein Widerspruch in einer geochemischen Angabe.
H. S.

*) Vergl . Chem .-Ztg. Repert. 1916, S. 81 .
CS

Shelton. (Chem. News 1915, Bd . 112, S. 85.)
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g

a

□

Eluses&hoste Habezaug

Beizerei mit Flüssigkeitstransport , bei der die zu beizenden

Gegenstände dauernd in ihren Transportgefäßen bleiben. Dr. Otto

Fuchs, Brünn. Die Beizflüssigkeit wird aus einer Beizwanne durch

ein Flüssigkeitshebezeug in eine zweite Wanne abgeleitet, während die

unverändert in der ersten Wanne

liegenden Gegenstände gewaschen

werden. Sodann wird frisches Beiz-

gut in die erste Wanne gebracht.

Die Abbildung zeigt schematisch

eine geeignete Einrichtung. Sie

besteht aus zwei oder drei Beiz-

wannen a, b, c, welche unter- gests.

einander durch hydraulische Hebe-

zeuge d, e, f, g verbunden sind.

Der Verwendung von drei Wannen

ist der häufigere Fall zu Grunde

gelegt, daß für das Beizen doppelt

soviel Zeit erforderlich ist als für

das Waschen, und es dient die

dritte Wanne c als Reservoir, um

abwechselnd die Beizflüssigkeit aus essen

einer der beiden anderen Wannen

a und b aufzunehmen , wenn in

dieser gewaschen werden soll. Bei

Verwendung von zwei Wannen

kommt Beizgut und Beizflüssigkeit

vorerst in die eine Wanne. Nach

dem Beizen wird die Säure in die

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 114.

andere Wanne übergeführt und dort neues Beizgut verarbeitet, während

in der ersten Wanne mittels eingeleiteter Waschflüssigkeit gewaschen

wird. Endlich wird die Säure nach Beendigung der Beizung in der

zweiten Wanne und nach dem Ablassen der Waschflüssigkeit aus der

ersten Wanne in diese zurückgeleitet, worauf der Prozeß von neuem

beginnt. (D. R. P. 290 407 vom 28. August 1915.)
i

Schutz für die Absperrventile in den Dampfleitungen zur Er-

wärmung von Farbflotten und anderen ätzenden Flüssigkeiten gegen

Eindringen von Flotten und Flottendämpfen in die Ventilsitze.

Karl Münzel, Schönlinde, Böhmen. (D.R. P. 290 684 v. 4. Okt. 1914.) i

Schmiermittel. Heinrich Steffens, Zarkau bei Glogau. Ver-

suche sollen ergeben haben, daß Melasse ein gutes Schmiermittel ist

und noch den Vorteil aufweist, nicht zu verharzen, nicht zu erstarren

und bei Veränderung der Konsistenz und Viscosität infolge Ver-

dampfung leicht auf die ursprüngliche Beschaffenheit zurückgeführt

werden zu können. Man kann die Melasse entweder mit dem in ihr

noch enthaltenen Zucker verwenden oder den Zucker vorher entfernen.

Im ersteren Falle wirken die Zuckerstoffe gemeinsam mit den Nicht-

zuckerstoffen als Schmiermittel. Im Betriebe gelangt die zum Schmieren

Dilshaberen benutzte, von den Maschinenteilen ablaufende Melasse in einen Apparat,

in welchem sie gekühlt und mechanisch gereinigt wird, wobei das

etwa verdampfte Wasser durch Wasser oder verdünnte Melasse ersetzt

wird. Die so regenerierte Melasse gelangt dann wieder zu den zu

schmierenden Maschinenteilen. (D. R. P. 290750 vom 11. April 1915.) i

Über Maschinenöle. C. F. Otto. (Seifens.-Ztg. 1915, Bd . 42 , S. 665.) cs

Bd. 42, S. 729 und 749.)

Turbinen -Schmieröle.

Engorda Hakeng

N..

CS

C. F. Otto. (Seifensieder - Ztg. 1915,

12. Verfahren und Apparate zum Mischen und Trennen.*)

Filter, bei welchem die Filter-Elemente in einem aus dem

Filterbehälter ausfahrbaren Rahmen vereinigt sind . Seitz - WerkeTheo

&GeoSeitz, Kreuznach. Die Elemente sind in einem fahrbaren Rahmen-

gestell 1 hängend angeordnet und können herausgenommen werden.

Durch Gegenschrauben 3 und 4 werden die Auslaufstutzen 5 , 6 der Filter

an gemeinsame Sammelröhren 7 und 8 dichtend angepreßt. Das so mit

den Filtern versehene Rahmengestell wird in ein Filtergehäuse 9 ge-

fahren, und zwar

derart, daß in den

Ablaufkanälen 7

und8 angebrachte

Schrauben 10 und

11 durch Stutzen

12 und 13 des Ab-

laufrohres 14 hin-

durchgehen. Mit-

tels Schrauben-

muttern 15 und

16 werden die

Schrauben 10, 11

13

wird dadurch eine

angezogen, und es

dichtschließende Verbindung der Stutzen 7 und 8 mit den Stutzen 12

und 13 hergestellt. Hierauf wird das Filter durch eine dichtschließende

Tür 17 abgeschlossen und kann nunmehr in Betrieb gesetzt werden.

Ist das Filter erschöpft, so fährt man das Rahmengestell 1 mit den

Filterelementen aus dem Filterkasten 9 heraus. Es kommt dann auf

dem Wagen zu stehen, mittels dessen es zur Seite gefahren wird. In-

zwischen fährt man einen anderen Wagen mit frischen Filterelementen

von der anderen Seite vor das Filter und schiebt ihn in den Filter-

kasten 9. (D. R. P. 290425 vom 25. März 1914.) i

Gewinnung und Wiederbelebung von Entfärbungskohle mit

großer Entfärbungskraft. Österreichischer Verein für chemische

und metallurgische Production , Aussig a. d. E., Böhmen. - Nach

dieser Erfindung werden kohlenstoffhaltige Stoffe aller Art, wie Cellulose,

Sägespäne, Torf, Braunkohle, Steinkohle, tierische Abfälle usw. mit Zink-

chlorid in der Hitze behandelt. Durch die stark wasserentziehende

Wirkung des Zinkchlorids auf die kohlenstoffhaltigen Stoffe soll beim

fortschreitenden Erhitzen der Mischung bis zur Destillation des Zink-

chlorids eine vollständige Verkohlung der organischen Substanz statt-

finden, wobei sich der Kohlenstoff derselben in einer Form abscheiden

soll, in welcher er ein hohes Entfärbungsvermögen besitzt. Als End-

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 108.

ergebnis der Reaktion erhält man eine schwarze , mehr oder weniger

pulverige Masse, die aus der entstandenen Entfärbungskohle und wasser-

freiem Zinkchlorid besteht. Durch Auswaschen mit Wasser, unter Zu-

satz von etwas Säure zur Lösung von etwa entstandenen basischen

Zinksalzen , kann man das Zinkchlorid entfernen und zu neuer Ver-

wendung regenerieren. Nach dem gleichen Verfahren soll man auch

bereits erschöpfte Entfärbungskohle, die mit organischen Stoffen beladen

ist, regenerieren können. Enthält die Kohle neben organischen auch

anorganische Verbindungen, z. B. in Wasser unlösliche Kalkverbindungen,

so müssen diese zunächst, z. B. durch Behandlung der Kohle mit

verd . Salzsäure, entfernt werden. Man kann die wirksamen Teile der er-

schöpften Entfärbungskohle beim Wiederbelebungsprozeß in der Weise

vermehren, daß man bei der Verwendung der frischen Entfärbungs-

kohle , z . B. der Entfärbung von Zuckersäften , zur Erzielung einer

besseren Filtration etwas Cellulose zusetzt , welche bei der nach-

folgenden Wiederbelebung mittels Zinkchlorids ebenso wie die auf-

genommenen organischen Verunreinigungen zu reinem Kohlenstoff ab-

gebaut wird. (D. R. P. 290656 vom 25. April 1914.) i

Abscheidung von Fettstoffen aus Emulsionen mit Erdalkalicar-

bonat oder -sulfit. Giacomo Bottaro , Genua in Italien. Die Ab-

scheidung von fein verteilten festen Stoffen und Öl- oder Fettkörpern

aus Emulsionen mit wässerigen Flüssigkeiten durch Filterung bringt in

der Regel erhebliche Verluste mit sich, während die Extrahierung der

Ol- und Fettstoffe mit einem Lösungsmittel kostspielig und langwierig

ist. Nach vorliegendem Verfahren wird zur Brechung der Emulsion

das in der Emulsion enthaltene unlösliche Carbonat oder Sulfit in

wasserlösliches Bicarbonat oder Bisulfit umgewandelt und nach mecha-

nischer Trennung der Fettstoffe von der wässerigen Salzlösung aus der

letzteren das saure Erdalkalisalz durch Überführung in das unlösliche,

neutrale Salz (Carbonat oder Sulfit) wieder ausgefällt. Das lösliche

Bicarbonat erzeugt man in der Emulsion durch Einleitung von Kohlen-

dioxyd unter Zusatz einer zur Lösung des entstandenen Bicarbonats

erforderlichen Menge Wasser.erforderlichen Menge Wasser. Die auf der entstandenen Lösung

schwimmende Fett- oder Ölsubstanz soll sich dann durch Dekantieren

ohne Verlust entfernen lassen. Die in der wässrigen Flüssigkeit enthaltenen

wertvollen Stoffe kann man dadurch gewinnen , daß die Flüssigkeit

bis zum Entweichen des Kohlendioxyds aus dem gelösten Erdalkali

erhitzt wird, so daß sich wieder unlösliches Carbonat bildet und aus-

fällt, von welchem durch Dekantieren oder Filtrieren die ganze wässe-

rige Flüssigkeit verlustlos geschieden werden kann. Will man ein in

der Emulsion enthaltenes unlösliches Sulfit in ein lösliches Bisulfit ver-

wandeln, so leitet man Schwefeldioxyd ein, während man im übrigen

wie angegeben verfährt. (D. R. P. 290749 v. 7. Nov. 1914.)
i
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16. Anorganisch-chemische Industrie. Düngemittel.*)

Über die chemisch - quantitative Zusammensetzung der Staß-

furter Salzablagerungen. M. Rózsa. — Die gleichmäßige Folge von

Anhydritschnur, Steinsalzablagerung und daraufliegenden tonigen Ab-

scheidungen läßt sich aus physikalisch- chemischen Gesichtspunkten er-

klären als Jahreszeitabscheidungen eines dauernd abgeschlossenen Beckens.

Als wesentliche Momente sind anzunehmen ein Ansteigen der Sonnen-

temperatur auf über 25 °, eine folgende allmähliche Abkühlung und

eine kurze feuchte Winterzeit. Diese Ansicht sucht Verf. aus Analysen

von Jahresschnur und Steinsalzschicht des älteren , jüngeren und

mittleren Steinsalzes zu bestätigen. Zur Erklärung der Jahresschichten ist

die Annahme eines regelmäßigen Jahreszuflusses, wie ihn die Barrentheorie

annimmt, nicht nötig. (Ztschr. anorg. Chem. 1915, Bd. 90, S. 376.) ak

Über Trocknungsanlagen für Kalisalze mit besonderer Berück-

sichtigung der Feuerungsanlagen. Cl . Meuskens. (Kali 1915, Bd . 9,

S. 281 , 298 u. 312.) CS

Die kriegswirtschaftliche Bedeutung der deutschen Kalidünger-

salze. P. Krische. (Kali 1915, Bd. 9, S. 373.)

-

r

Über das Hepkesche Verfahren zur Darstellung von Magnesia

und Salzsäure aus Endlauge. C. L. Reimer. Obwohl Verf. gegen

über BERGE hervorheben muß, daß HEPKE nicht als Erster den kon-

tinuierlichen Betrieb in der Salzsäuredarstellung aus MgCl2 eingeführt

hat, scheint die von HEPKE geplante Ersetzung der Schachtofen durch

Drehofen einen so großen Fortschritt zu bedeuten, daß es wohl zu

begrüßen wäre, wenn ein kapitalkräftiges Kaliwerk die Anlage einer

Salzsäurefabrik nach HEPKES Vorschlägen ausführen würde. (Kali 1915,

Bd. 9, S. 309.)

--

Lin

α

CS

Mechanischer Ofen zum Rösten von Schwefelkies u. dgl. mit

Kiesabfallschächten in der Ofenwand und Kiesschurren bei der

Hohlwelle, wobei Gas und Erz auf getrennten Wegen durch den

Ofen geführt werden. Maschinenfabrik Akt.- Ges. vorm. Wagner

& Co., Cöthen in Anhalt. Der Kies wird der oberen Röstkammer a

zentral zugeführt. Die hier umlaufenden Rührarme g befördern mit

den Schaufeln h den Kies langsam nach außen nach der Ofenwand i.

In der letzteren sind je zwei sich diametral gegenüberliegende Schächte k

angeordnet, die zuerst schräg

und dann senkrecht verlaufen,

und von denen jeder in ein

Gehäuse mündet, in welchem

eine Schnecke m, durch einen

Kettentrieb n von außen an-

ngetrieben, umläuft. Der von den

Schaufeln h nach der Ofenwand i

beförderte Kies rutscht auf dem

schrägen Teil des Schachtes k

abwärts, ohne Staub zu ver-

ursachen. In dem senkrechten

Teil des Schachtes k und im

Schneckengehäuse staut sich

der Kies, weil sich vor der in

die Röstkammer mündenden

Öffnung des Gehäuses ein

Berg Kies ansammeln wird. Für

den Aufstieg der Gase von einer

Röstkammer zur andern sind

Kanäle o ringsherum in der

Ofenwand i vorgesehen. Da-

mit durch sie kein Kies fällt,

sind Futterrohre q eingesetzt, die über den Boden der Röstkammern

hervorragen. In der zweiten Röstkammer b wird der Kies durch die

Rührarme nach der Mitte geschoben. Hier bildet der Kammerboden r

um die Welle f eine ringförmige Öffnung s, durch welche die Gase

von der Röstkammer c nach der Kammer b ziehen. Um ein Durch-

streichen der Gase durch den dort fallenden Kies möglichst zu ver-

hindern und den Kies mehr gleitend abwärts zu führen , sind dicht

neben der Öffnung s zwei Falltrichter t angeordnet, deren unterer Teil

so nach der Mitte zu geknickt ist , daß er ungefähr senkrecht zur

Richtung des Gasstromes steht, so daß Kies und Gas getrennte Wege

gehen. Aus dem Knick t fällt der Kies auf Rutschen u, welche auf

den Rührarmen der Kammer e angebracht sind, und gleitet darauf

ohne Staubbildung auf die Kiesschicht nieder. (D. R. P. 290534 vom

25. September 1914.) i

Apparat zur Salzsäureherstellung. Henry Howard, Brooklin,

Massachusetts. Die Erfindung bezweckt eine technisch vollkommene

Zersetzung von Kochsalz durch Schwefelsäure in nur einem Ofen

durchzuführen. Als solcher wird der unter der Bezeichnung >> Mann-

heimer mechanischer Sulfatofen < bekannte Ofen verwendet und als

Eigentümlichkeit die Herstellung der Beschickung und ihre Ein-

führung in den Ofen beansprucht. Das feingemahlene Salz und die

zur vollkommenen Zersetzung erforderliche Menge Schwefelsäure werden

einer mit Rührwerk versehenen geschlossenen Mischpfanne beständig

durch genau regulierbare Vorrichtungen zugeführt, und die fertige

Mischung durch eine auf dem Boden der Pfanne eingebaute Transport-

schnecke und ein hieran angeschlossenes Verbindungsrohr auf den Herd

des tiefer stehenden Zersetzungsofens weiter befördert. Die Antriebs-

vorrichtung für die Transportschnecke ist dergestalt an die Abmeß-

vorrichtungen für das Salz und die Schwefelsäure angeschlossen , daß

spricht. In der Mischpfanne findet bereits eine teilweise Umsetzung

der Weitertransport der Mischung der Zufuhr der Rohmaterialien ent-

und Entwicklung von salzsaurem Gas statt, deshalb muß der Deckel

gasdicht befestigt und der Zuführungstrichter für das Salz stets soweit

mit Salz angefüllt sein, daß hier kein Gas entweichen kann. Für

dessen Gewinnung ist auf dem Deckel ein besonderes Abzugsrohr an-

gebracht, das in das Abzugsrohr des Ofens zur Kondensation ein-

mündet. Auf der Herdsohle des Ofens soll stets eine genügende

Schicht hocherhitztes Sulfat vorhanden sein, daß die aus der Misch-

pfanne zugeführte Beschickung zu keiner Zeit eine flüssige oder teig-

förmige Beschaffenheit des Ofeninhaltes bewirken kann. Auf diesem

Wege wird die Haltbarkeit des Ofens ganz wesentlich erhöht. Im

Falle der Ofen auch zur Verwertung von Bisulfat verwendet werden

soll , ist dieses in feingemahlenem Zustande mit dem Salz zu ver-

mischen und der Schwefelsäurezusatz entsprechend zu verringern.

(V. St. Amer. Pat. 1145897 und 1145898 vom 13. Juli 1915, angem.

26. Juni 1914.) su

Über die Verwendung des Kieserits und Gipses zur Darstellung

derSchwefelsäure. H. Precht.-Kieserit mit Kohle reduziert zersetztsich

bekanntlich in MgO, SO2 und CO2. Die hierzu erforderlichen Anlagen in

den Schwefelsäurefabriken sind nicht umfangreich. Es handelt sich nurum

den Bau von Muffeln oder Retortenöfen und der Verbindung mit den

Kammern durch eiserne Rohrleitungen, u. U. noch um Waschapparate zur

Kondensation etwa entstandener Salzsäure. Wenn es sich darum handelt,

aus Gips Schwefelsäure oder Schwefel herzustellen, so wäre die Frage

zu erwägen, ob die Zersetzung des Schwefelcalciums aus dem redu-

zierten Gips, mittels Kohlensäure oder Chlormagnesium besser aus-

zuführen wäre. Die Zersetzung mittels Kohlensäure erfordert zur Kohlen-

säuregewinnung Kalkofenbetrieb. Die Zersetzung mittels MgCl2 ist nur

dort vorzunehmen, wo Endlaugen billig zur Verfügung stehen und die

CaCl2-Lösung in Flüsse abgeleitet werden kann. Für die Darstellung

des Schwefelcalciums, für welches vielleicht die Drehöfen der Zement-

fabriken in Frage kommen, liegen praktische Erfahrungen nicht vor,

dagegen seit langer Zeit diejenigen für die chemischen Prozesse für

die weitere Verarbeitung des Schwefelcalciums zu Schwefel oder

Schwefelsäure. (Kali 1915, Bd. 9, S. 295.)

-

CS

Trocknen von Natriumbisulfitkrystallen. Henry Howard,

Brooklin, Massachusetts. Feuchte Krystalle von NaHSO; und Na2S2O5

zersetzen sich beim Trocknen an der Luft unter Austritt nicht un-

beträchtlicher Mengen von schwefliger Säure. Nach der vorliegenden

Erfindung wird daher die Entfernung des Wassers in einer Atmosphäre

von schwefliger Säure bewirkt. Sie erfolgt in einer durch Dampf ge-

heizten doppelwandigen Trommel, die mit einem Rührwerk zum Um-

wenden der Beschickung versehen ist. Nach dem Einfüllen der letzteren

wird SO2 zum Verdrängen der Luft eingeleitet und der Apparat er-

wärmt. Das ausgetriebene Wasser nebst dem Überschuß der SO

werden durch eine Kühlschlange geleitet , worin ersteres sich wieder

verflüssigt und abgeleitet wird, während letztere in einem kleinen

Gasometer angesammelt und mittels einer Pumpe wieder in die Trocken-

trommel zurückgeführt wird. Wenn man die SO2 in genügend vor-

gewärmtem Zustand in die Trommel einführt, so kann auch deren Be-

heizung durch Dampf wegfallen. (V. St. Amer. Pat. 1138658 vom

1. Mai 1915, angem. 24. Juni 1913.) su

Bericht über die Fortschritte auf den Hauptgebieten der an-

organisch - chemischen Großindustrie. V. Hölbling. (Chem. Ind.V. Hölbling.

1915, Bd. 38, S. 340, 388.) CS

Verfahren zur Herstellung von Bariumoxyd. Dr. Wilhelm

Lampe, Hameln a. d. Weser. Es wird zur Ausführung des Ver-

fahrens ein mit flammenloser Oberflächenverbrennung arbeitender Glüh-

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 101 . ofen mit heb- und senkbarem Flammenfilter verwendet, und zwar dient
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die Decke des Glühofens selbst als Flammenfilter und ist zur Regelung

der Temperatur heb- und senkbar. Die Abbildung zeigt einen ge-

ME

20

eigneten Ofen in senkrechtem

Schnitt. An das eigentliche

DiaphragmaD, innerhalb dessen

die Verbrennung des mit Luft

gemischten Gases stattfindet,

reiht sich die Kammer K an,

in welche durch das Rohr G

das Gas eingeleitet und durch

den Stutzen L die Luft ein-

gepreßt wird. Mittels beson-

derer (nicht dargestellter Vor-

richtungen) wird die eingeführte

Luft- und Gasmenge dem je-

weiligen Erfordernis entsprechend geregelt. Auf dem Boden A des

mit Mauerwerk M umgebenen Ofens wird der salpetersaure oder

kohlensaure Baryt aufgeschichtet und durch die strahlende Wärme des

Diaphragmas D ins Glühen gebracht. Das Diaphragma nebst der

Kammer K mit den Zuführungsrohren L und G läßt sich , durch die

Winkeleisen W geführt, heben und senken , so daß man jeder Zeit,

abgesehen von der Regelung der Gas- und Luftzufuhr , die Wärme-

einwirkung auf das Bariumsalz nach Bedarf einstellen kann. (D. R. P.

290445 vom 22. November 1913.)
i

Badische Anilin- undDarstellung von Chlorammonium.

Soda-Fabrik. Man läßt auf Alkalichloride in Gegenwart einer

geringen Menge Wasser Schwefelsäure und Ammoniak einwirken. Unter

dem Einfluß der Reaktionswärme scheidet sich Alkalisulfat in weit-

gehendem Maße ab, worauf das gebildete Chlorammonium beim Ab-

kühlen der Mutterlauge ohne weiteres auskrystallisiert. Beispielsweise

wird ein Gemisch von 843 T. Schwefelsäure mit 36,2 % H2SO4 und

368 T. fein gemahlenem Kochsalz unter Rühren mit Ammoniakgas ge-

sättigt. Das ausgeschiedene Natriumsulfat wird heiß filtriert. Aus der

Mutterlauge krystallisiert ohne weiteres beim Abkühlen Salmiak aus.

Die Endlauge wird von neuem mit Schwefelsäure und Kochsalz ver-

setzt und liefert mit Ammoniak neue Mengen Natriumsulfat und Chlor-

ammonium. Oder man sättigt 1000 T. Natriumbisulfatlösung von 47 ° Bé.,

-

-

enthaltend 20 % freie Schwefelsäure, 30 % Natriumsulfat und 50 % Wasser,

mit 143 T. Schwefelsäure von 73,4% H2SO4 und 368 T. Kochsalz unter

Rühren mit Ammoniakgas, während die weitere Verarbeitung wie oben

angegeben geschieht. (D. R. P. 290747 vom 18. Juni 1914.) i

Die Industrie der Ammoniak- und Cyanverbindungen. F.

Muhlert. 278 S. gr. 8°. 13,50 M. O. Spamer, Leipzig.

Die Bindung des atmosphärischen Stickstoffs. W. S. Landis.

Verf. betrachtet die verschiedenen bekannten Verfahren zur Bindung

des N der Luft vom Standpunkte der Rentabilität der Erzeugung in

Amerika aus. Verf. kommt, nachdem er die bei der Durchführung des

HABERSChen Verfahrens bewährte Tatkraft gerühmt, zu dem Schlusse,

daß dieses Verfahren für Amerika nicht rentabel wäre. Auch eine Ein-

führung der elektrischen Flammenbogenverfahren zur Erzeugung von

HNO3 wäre für Amerika nicht lohnend. Für dieses Land ist nach

Verf. nur die Erzeugung von Cyanamid ökonomisch. (Chem. News

1915, Bd. 112, S. 167.) CS

Die Reduktion der Stickstoffoxyde durch Kontaktwirkung von

Metallen und Metalloxyden. B. B. Adhikary. Verf. leitete ein

Gemenge von Stickstoffoxyd und Wasserstoff über fein verteiltes, frisch

oxydiertes Au, Ag, Mg, Sn, Pb, Sb, Bi und Fe und bestimmte die

Temperaturen und die Umstände, unter welchen am meisten NH3 ge-

bildet wird. Es scheint , daß bei oxydierbaren Metallen das Metall

durch das Stickstoffoxyd zuerst oxydiert, dann durch den Wasserstoff

reduziert wird, worauf der nascierende N mit dem Überschuß des H

NH3 bildet. Die Metalloxyde werden zuerst zu niederen Oxyden oder

zu Metallen reduziert und wirken als solche katalytisch auf die beiden

Gase ein. (Chem. News 1915, Bd. 112, S. 163.) CS

Englands Kalkstickstoffinteressen. H. G. (Chem. Ind. 1915,

Bd. 38, S. 331.) CS

Nachtrag mit Berichtigung zu „Über eine handliche Methode

zur Kupfersulfatbestimmung in Kupfervitriolen des Handels". G.

Incze. Anstatt die angeführten Gleichungen von BECKURTS , wie

ursprünglich beabsichtigt war, zu bestreiten , wurden irrtümlicherweise

nur diese angegeben. Es entsteht aber keine Bildung von H2SO4 und

S, sondern die Reaktion verläuft in regelrechter Weise wie alle Re-

duktionen mit Thiosulfat. (Ztschr. anal. Chem. 1915, Bd. 54, S. 412.) cs

20. Organische Präparate.")

Darstellung der Oxyalkylderivate von Kohlenwasserstoffen.

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer&Co.- Die Alkaliverbindungen

der Homologen des Acetons in Form ihrer ätherlöslichen Alkali-

verbindungen, wie Methyläthylketonnatrium CH3 . CHC(CH3) (ONa), die

Alkaliverbindungen hydroaromatischer oder anderer cyklischer Ketone,

die die Atomgruppierung - CH2 . CO enthalten, lassen sich mitenthalten, lassen sich mit

Kohlenwasserstoffen vereinen . An Stelle der Alkaliketone kann man

auch die Ketone in Gegenwart von Alkalimetall oder Alkaliamiden an-

wenden. Man erhält so z. B. durch Kondensation von Methyläthylketon-

natrium mit Acetylen das 3-Methylpentinol (CH3CH2)C(CH3)(OH)C CH,

aus Diäthylketonnatrium und Acetylen das 3- Athylpentinol. (D. R. P.

289800 vom 30. November 1913, Zus. zu Pat. 280 226.¹)
r

Herstellung von Butylalkohol. Farbenfabriken vorm. Friedr.

Bayer & Co. Melasse wird mit Hilfe des Bacillus butylicus ver-

gärt. (D. R. P. 289687 vom 2. Oktober 1914.)

-

r

Darstellung von Isopropenylacetylen. Farbenfabriken

vorm. Friedr. Bayer & Co. Man behandelt 3-Methylbutinol

(CH3)2C(OH)C : CH sowie seine Homologen und Analogen bei höherer

Temperatur mit wasserentziehenden Agenzien. Man erhält so Iso-

propenylacetylen CH3CH2 : C. C : CH bezw. analoge Verbindungen.

(D. R. P. 290558 vom 29. Januar 1914.)

-

r

Darstellung von Salzen eines organischen Derivats der schwef-

ligen Säure. J. D. Riedel A.-G. , Berlin-Britz. — Durch EinwirkungDurch Einwirkung

von Alkalibisulfiten auf isocyansaure Alkalien erhält man Salze der

aminocarbonylschwefligen Säure, welche mit Metalloxyden unter Bildung

von nicht ionisierten Salzen reagieren. (D. R. P. 290426 v. 27. Jan. 1914.) p

Herstellung eines gut krystallisierenden, nicht hygroskopischen

Salzes des Cholins. Vereinigte Chemische Werke Aktiengesell-

schaft, Charlottenburg. Man läßt auf 1 Mol. Cholin mindestens

3 Mol. Borsäure einwirken. Beim Konzentrieren der Lösung und Ab-

kühlen erhält man das krystallisierte Cholinsalz ( 1 Mol. Cholin und

3 Mol. Borsäure). Man kann auch die Abscheidung des triborsauren

Cholins dadurch herbeiführen, daß man die konzentrierte wässrige

Lösung des Salzes mit Lösungsmitteln, in denen das Salz unlöslich

ist, z. B. Alkohol, versetzt. Die neue Verbindung ist wahrscheinlich

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 49. ¹) Ebenda 1914, S. 581 .

eine Komplexverbindung im Sinne der WERNERschen Theorie. (D. R. P.

290740 vom 4. Juli 1914.)

-

Konzentrieren von Nicotinlösungen. R. G. Mewborne, Louis-

ville, Kentucky und The Kentucky Tobacco Products Company,

New Jersey. Nicotinlösungen oder Tabakextrakte mit freiem Nicotin-

gehalt werden dadurch konzentriert, daß man sie aus einer Blase mit

Kolonnenapparat unter hohem Druck und bei niederer Temperatur ab-

destilliert. Der dabei mit Wasserdämpfen flüchtige Nicotinanteil ist

sehr gering und kann u. a. durch Auffangen in Wasser kondensiert

werden. (V. St. Amer. Pat. 1146014 v. 13. Juli 1915, angem. 8. Juli 1912.) ks

Darstellung von Tetrachlorbenzalchlorid. Leopold Cassella

& Co., G. m. b. H. in Frankfurt a. M. Man leitet in Tetrachlortoluol

bei einer Temperatur wesentlich unter dessen Siedepunkt , am besten

bei 100-130 ° C., solange Chlor ein, bis die Gewichts- bezw. Volum-

zunahme der Bildung von Tetrachlorbenzalchlorid entspricht. (D. R. P.

290209 vom 31. März 1914.)

Darstellungvon Oxytriarylmethancarbonsäure. Farbenfabriken

vorm. Friedr. Bayer & Co. An Stelle der im D. R. P. 286433¹)

angewandten aromatischen Aldehyde werden die ihnen entsprechenden

Benzalhalogenide oder ihre Kernsubstitutionsprodukte verwendet. (D.R. P.

290601 vom 24. November 1914, Zus. zu Pat. 286 433.)

-

r

Darstellung selenhaltiger Phthaleine und deren Halogenide.

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning. Man behandelt

die durch Reduktion aus den Phthaleinen und halogensubstituierten

Phthaleinen entstehenden Phthaline in geeigneten Lösungsmitteln mit

Selenhalogeniden und führt sie gegebenenfalls nach bekannten Methoden

durch Einwirkung von Halogenen in Selenhalogenderivate über. Die

Erzeugnisse (Selenfluorescein, selenhaltiges Phenolphthalein) sind sowohl

für Farbstoffe als auch für therapeutische Zwecke von Bedeutung.

(D. R. P. 290540 vom 14. November 1913.)

-

r

Darstellung von 3- Nitro - 2 - aminoanthrachinon. Chemische

Fabrik Griesheim- Elektron. Man behandelt 2-Aminoanthrachinone

in einer Lösung von konzentrierter Schwefelsäure, zweckmäßig Mono-

hydrat, bei niedrigen Temperaturen mit der berechneten Menge eines

Nitrierungsmittels, z. B. Nitriersäure. (D. R. P. 290814 v. 21. Juni 1914.) r

¹) Chem.-Ztg. Repert. 1915, S. 350.
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-

Papier. Plastische Massen.*)27. Faserstoffe. Cellulose. Papier.

Herstellung von als Ersatzstoff für Flachs , Hanf und Jute

brauchbaren Fasern aus Cyperus Papyrus L. Dr. Paul Hoering,

Berlin. Man behandelt die in geeigneter Weise geernteten, in etwa

1/4 m lange Stücke zerschnittenen und aufgeschlitzten Papyrusstauden

in noch nicht völlig ausgetrocknetem Zustande zur Aufschließung der

schwachgeholzten Fasern mit siedendem Wasser, erforderlichenfalls unter

Druck, und imprägniert sie schließlich zur Beseitigung der Sprödigkeit

mit Fetten oder ähnlich wirkenden Stoffen. Die so gewonnenen Fasern

sollen biegsam und elastisch sein und sich auch in solcher Feinheit

gewinnen lassen, daß sie nicht nur zur Herstellung von Seilen, Schnüren,

Sack- und Packgeweben, sondern auch zu wertvolleren Garnen und

feineren Geweben geeignet sind. (D. R. P. 290605 v. 27. Jan. 1914.) i

Trommelwaschmaschine zum Reinigen von Textilgut mit

flüchtigen Lösungsmitteln (Benzin und dergl.) . Robert Dreyer,

Hannover. Ein dem Trommelachsenlager vorgelagertes Gehäuse ist

mit einem Druckmesser verbunden ; die Änderung des Druckes im

Gehäuse wird nutzbar gemacht, um das Entweichen von Gas in oder

aus dem Lagervorraum nach außen hin anzuzeigen. (D. R. P. 290329

vom 14. Februar 1914.) i

Mitwirkung des Chemikers in der Textilindustrie . F. W. Hobbs.

(Journ. Ind. Eng. Chem. 1915, Bd. 7 , S. 280.) sm

Mitwirkung des Chemikers in der Celluloid- und Nitrocellulose-

industrie. R. C. Schüpphaus. (Journ. Ind. Eng. Chem. 1915, Bd. 7,

S. 290.) sm

Veredelung von Baumwollgeweben.¹) Heberlein & Co.,

Wattwyl, Kt. St. Gallen, Schweiz . (D. R. P. 290 444 v. 6. Dez. 1913.) i

Die Länge der Holzfaser der Südfichte Pinus palustris Mill . Cl.

Beadle und H. P. Stevens. (Chem. News. 1915, Bd. 112, S. 215.) cs

Mundstück für Formpressen zum Formen elastischer plastischer

Massen. Internationale Galalith - Gesellschaft Hoff & Co., Har-

burg a. E. Vor der Austrittsöffnung des Mundstückes ist ein zweites,

längs verstellbares Mundstück mit weiterer Austrittsöffnung angeordnet.

(D. R. P. 290 662 vom 4. Dezember 1914.)

-

-

i

Knetvorrichtung zur Bereitung plastischer Massen. Albert

Sigwart, Ludwigshafen a. Rh . Die Wände eines geschlossenen

Kastens sind gelenkig miteinander verbunden und werden auf mecha-

nischem Wege abwechselnd einander genähert und voneinander ent-

fernt, so daß auf den Kasteninhalt dauernd ein allseitiger Knetdruck

ausgeübt wird. (D. R. P. 290295 vom 21. Oktober 1913.)

-

i

Plastische Stoffe aus Casein. L'Oyonnaxienne. Handels-

casein (100 kg) wird mit fetten oder aromatischen Aminen, wie Acet-

amid, Harnstoffen, Benzamid, Acetanilid, Anilin (25 kg), unter Zusatz

von Wasser bezw. Glycerin, Alkoholen usw. geknetet und gewalzt.

(Franz. Pat. 472192 vom 14. Mai 1914 ,)
sb

-
Herstellung elastischer Massen. Wenjacit- Ges. m. b. H.2)

Bei der Kondensierung von Ketonen oder Aldehyden mit Phenolen

können Seifen in die Reaktion eintreten und chemisch gebunden werden,

ohne daß das Alkali der Seife als Kondensmittel wirkt. Eine Ver-

bindung von Kaliseife (22 kg) und Harzseife (6 kg) mit Phenol (33 kg)

wird mit Aldehyden (Formaldehyd, 33 kg) kondensiert. (Franz. Pat.

473603 vom 27. Mai 1914.) sb

Tabellarische Übersicht über die Verfahren zur Herstellung

schwer entzündlicher Celluloidwaren. Max Schall. Zusammen-

stellung der Patente. (Kunststoffe 1915, Bd. 5, S. 207.) x

Mitwirkung des Chemikers in der Ganzzeug- und Papierindustrie.

F. L. Moore. (Journ. Ind . Eng. Chem. 1915, Bd. 7, S. 292.) sm

Sortiervorrichtung für Holzstoff, Zellstoff und Papierstoff mit

einer vom Stoff von außen nach innen durchlaufenen , in einem

Stoffbehälter umlaufenden Siebtrommel mit innerem Rührorgan

von polygonalem Querschnitt. John Magnus Larson Spangen-

berg, Forshaga in Schweden. Innerhalb der Siebtrommel in dem

Raum zwischen dem Siebtrommelmantel und dem Rührorgan sind

radiale oder annähernd radiale Bretter derart angeordnet, daß sie an

der Drehung der Siebtrommel nicht teilnehmen. (D. R. P. 290357

vom 6. Januar 1915.)
i

Wiedergewinnung von Soda aus den Sulfatcellulose-Endlaugen.

Hugh K. Moore , Berlin, New Hampshire. In üblicher Weise wird

das gespaltene Holz in Digestoren mit einer alkalischen Lösung, die

Natriumsulfat, Natriumhydroxyd, Schwefelnatrium und Natriumsulfhydrat

*) Vergl. Chem .-Ztg. Repert. 1916, S. 95.

1) Chem.-Ztg. Repert. 1915, S. 77 ; Franz. Pat. 468821 .

enthält, bei einem Überdruck von etwa 100 Pfd. gekocht, bis der Auf-

schluß des Holzes beendigt ist. Hierauf wird die Masse in geschlossene

Behälter (tanks) abgeblasen und der bei dem Nachlassen des Uber-

druckes reichlich entweichende Dampf einem Sammelgefäß zugeführt,

worin sich die mitgerissene Cellulose absetzt, während der Dampf in

geeigneten Apparaten zur Herstellung von heißem Wasser für das Aus-

waschen der Cellulose in den Tanks verwendet wird. Die aus den

Digestoren ablaufende Lauge (black liquor) gelangt mittels Pumpe in

einen Mehrfach-Verdampfer und wird hierin auf eine Stärke von 35º Bé.

gebracht. In diesem Zustand enthält sie 50-60 % feste Bestandteile

und besitzt etwa die Konsistenz des Dicksaftes der Zuckerfabriken. Sie

wird nun in einem Mischapparat mit einer geeigneten Menge von

Sägemehl, Rindenmehl, Kokspulver usw., sowie einer durch Versuche

festgestellten Menge Sulfat vermengt. Die Mischung gelangt dann in

einen senkrecht stehenden Trockenapparat, worin sie durch die von

oben eingeführten 220-300° C. heißen Rauchgase des gleich zu er-

wähnenden Schmelzofens getrocknet wird. Das am Boden des Apparates

austretende Material wird nun dem Schmelzofen zugeführt und hierin

mit Hilfe eingeblasener Luft die vorhandene erhebliche Menge von

organischer Substanz verbrannt. Zur Ausnutzung der hierbei auf-

tretenden Wärmemenge ist als Decke des Ofens ein Dampferzeuger

eingebaut, der den für den Gesamtbedarf der Fabrik erforderlichen

Dampf liefern soll. Nach Versuchen des Erf. enthält die eingedampfte

Masse nahezu 6000 Wärmeeinheiten in 1 Pfd. Trockensubstanz. Die

240-300° C. heißen Abgase des Dampferzeugers werden mittels eines

Ventilators angesaugt und in die Decke des Trockenapparates eingeblasen.

Nachdem sie hierin ihre Wärme bis auf 100-120º C. an das Trocken-

gut abgegeben haben, werden sie vom Boden des Apparates einem

Schornstein zugeführt. In dem Schmelzofen wird der größte Teil des

Sulfates zu Schwefelnatrium reduziert, während ein kleiner Teil nach

Ansicht des Erf. folgendem Vorgang unterliegt: 2 Na2SO4 + C =

2 Na2O2SO2 CO2. Dieses so gebildete Na2O sowie das sonst

noch in der Schmelze vorhandene werden durch die in den Ofengasen

enthaltene CO₂ in Soda übergeführt.enthaltene CO in Soda übergeführt. Von dem geneigten Boden des

Schmelzofens fließt die fertige Masse durch Kanäle beständig in einen

mit Wasser gefüllten Lösebehälter ab, worin sich die Soda löst, während

das Schwefelnatrium nach Ansicht des Erf. folgendem Vorgang unter-

liegt: Na2S + H2Oliegt: Na SH₂O NaHS + NaOH. Wenn die Lösung die Stärke

von 20º Bé. erreicht hat, wird sie mit der zur Kaustizierung der Soda

erforderlichen Menge Ätzkalk versetzt, worauf sie zum Aufschluß des

Holzes geeignet ist. Der Trockenapparat besteht aus einem Zylinder,

der in zweierlei Abteilungen eingeteilt ist. Erstere sind so eingerichtet,

daß das Trockengut am äußeren Rande von Abteilung zu Abteilung

herabfällt, während dies bei letzteren am Innenrande der Fall ist. In

der Mitte des Zylinders rotiert eine Achse, an der die zur Fortbewegung

des Trockengutes erforderlichen und mit Schabern besetzten Arme be-

festigt sind. Die Arme sind in den ersteren Abteilungen so gestellt,

daß sie das Gut nach dem äußeren Rande hin, wo sich die Fall-

öffnungen befinden, fortbewegen, in den anderen Abteilungen dagegen

so, daß das Umgekehrte der Fall ist. Durch diese Anordnung wird

mechanischen Pyritöfen angewendeten Weise durchgeführt. Als neu

der Transport des Gutes durch den Apparat in der auch bei den

wird das Vermischen der eingedampften Lauge mit Kohle beansprucht,

was erst ihre Trocknung und das Auscalcinieren des Rückstandes er-

möglicht, ferner die Wiedergewinnung der Salze und die Verwertung

der Verbrennungwärme der Schmelze. (V. St. Amer. Pat. 1137779 vom

4. Mai 1915, angem. 6. März 1913.)
su

Die Sulfitablauge und ihre Verwertung auf Alkohol. E. Hägg-

lund. 8°. 56 S. 2 M. F. Vieweg & Sohn, Braunschweig.

Die Ausbeute an Papier aus grünen Bananenstengeln. Cl .

Beadle und H. P. Stevens. Die Verf. stellten eine Tabelle zu-

sammen, woraus ersichtlich ist, wieviel Faser aus den grünen Stengeln

gewonnen werden kann, wieviel grüne Stengel zur Erzeugung einer

Tonne fertiger Faser und einer Tonne Papieres nötig sind. Aus dieser

Tabelle geht hervor, daß derartige Stengel erst einer Behandlung auf

dem Felde oder einer benachbarten Sammelstelle unterzogen werden

müssen, ehe diese Fasern ökonomisch einer chemischen Behandlung

unterzogen werden können. (Chem. News 1915, Bd. 112, S. 235.) cs

Die dichtende Wirkung der Salpetersäure auf Filterpapier. Cl.

Beadle. Dichtet man Filterpapier nach der von FRANCIS angegebenen

Methode mit HNO3, so braucht man nicht nur zuviel HNO3, sondern

verzögert auch die Filtriergeschwindigkeit des Papieres um etwa 80 %.

Dichtet man jedoch das Filter selbst mit HNO3 im Glastrichter und

wäscht mit heißem Wasser nach, so zeigt das Filter die normale Filtrier-

2) Vergl. Franz. Pat. 448330, Chem.-Ztg. Repert. 1913, S. 144. CSgeschwindigkeit. (Chem. News 1915, Bd. 112, S. 143.)
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29. Färberei.
Anstriche. Imprägnierung. Klebemittel.")

Verfahren zum Verfilzen (Walken) von Wolle, wollenen oder

wollhaltigen Stoffen sowie von anderen Faserstoffen. Felix Meyer,

Aachen. Anstelle einer Seifen- oder einer Seifen- und Sodalösung

werden als Walkflüssigkeit flüssige Ester organischer Säuren in reinem

Zustande oder vermischt mit Wasser oder als Zusatz zu anderen Walk-

flüssigkeiten, z. B. als Zusatz zu einer Seifenlösung, verwendet. (D. R.

P. 290644 vom 11. April 1915.) i

--

Kochen und Bleichen von Gewebebahnen in geschlossenen

Gefäßen. C. H. Weisbach Kommandit-Ges. Chemnitz i. Sa.

Das Gewebe wird in breitem Zustande außerhalb des Behandlungs-

kessels in einen Einzelbehälter oder in deren mehrere so eingeschichtet,

daß nach dem Einfahren dieses oder dieser Behälter in den Koch-

kessel die Gewebefalten in die Richtung des Flüssigkeitsstromes zu

liegen kommen. (D. R. P. 290575 vom 17. Mai 1914.) i

Vorrichtung zum Färben von Garnwickeln , insbesondere

Wollgarnkreuzspulen , auf gelochten Hülsen mittels kreisender

Flotte. H. Krantz, Aachen. - Die einzelnen Garnwickel sind unter

Zwischenschaltung von zentral gelochten Abdichtscheiben ohne be-

sondere Färbespindel zu einheitlichen, mittels Deckel abgedeckten in

den Flottenkreislauf eingeschalteten Garnsäulen im Färbebottich ver-

einigt. Die zwischen den einzelnen Kreuzspulen eingeschalteten, einen

größeren Durchmesser als letztere besitzenden Abdichtscheiben sind an

ihrem äußeren Umfange durch im Färbebehälter aufgestellte Stäbe ge-

führt. (D. R. P. 290526 vom 4. Oktober 1913.)
i

Vorrichtung zum Färben von Textilgut mittels kreisender Flotte

unter Verwendung eines zweiteiligen Behandlungsbehälters und

einer einzigen Förderschraube für die Flotte. Eduard Esser

& Cie., Textilmaschinen- und Scheermesserfabrik G. m. b. H., Görlitz. —

Genau vor der Mitte der wirksamen Fläche der Förderschraube ist

zwischen den beiden Behandlungsräumen eine Trennwand eingebaut,

durch welche der Flottenstrom in zwei gleiche Zweige geteilt wird.

(D. R. P. 290527 vom 28. Dezember 1913.)
i

Färbevorrichtung für Kettengarn. John Guilleaume Masson ,

Wooksocket in Rhode Island, V. St. A. Der als Baum ausgebildete

Tragkörper für das Kettengarn ist mit V-förmigen Rillen versehen und

mit einem Mantel ausgestattet. (D. R. P. 290 372 v. 1. Septbr. 1914.) i

Herstellung von Präparaten für Indigogärungsküpe. Farb-

werke vorm. Meister Lucius & Brüning. - Das D. R. P. 286338¹)

wird dahin abgeändert, daß an Stelle der dort verwendeten Malztreber

andere eiweißhaltige Körper, die an sich für die Indigogärungsküpe

nicht geeignet sind, und die bei der wässrigen Extraktion keine für die

Küpenfärbung brauchbaren Extrakte liefern, Verwendung finden. Man

benutzt z. B. Getreideeiweiß des Handels , Leguminoseneiweiß , Serum-

albumin usw. (D. R. P. 290597 v. 19. März 1914, Zus. zu Pat. 286 338.) r

Beiträge zur Frage der Bestimmung der Ricinussäure in Öl-

präparaten. F. Erban. Verf. kommt nach der Analyse eines hoch-

sulfurierten Türkischrotöles zu dem Schlusse, daß das Diglycerid des

Ricinusöles sulfuriert sein muß, wobei nicht wahrscheinlich ist , daß

beide Säuregruppen darin sulfuriert sind. Es ist ferner anzunehmen,

daß sowohl das Diglycerid wie die daraus entstehende Diricinussäure

einfach sulfuriert sind. Die übrige freie Schwefelsäure dürfte an freie

Ricinussäure gebunden sein, da nicht soviel Bindungen vorhanden sind,

um die ganze Schwefelsäure an Diricinussäure gebunden annehmen

zu können. (Seifenfabr. 1915, Bd. 35, S. 846 u. 861.) CS

Wäscherei als Nebenbetrieb. K. L. (Seifens. -Ztg. 1915, Bd. 42,

S. 872 u. 893.) CS

Herstellung staubfreier trockener Vordruckfarben für Sticke-

reien u. dergl . Ernst Dzieyk, Berlin. Man vermahlt geeignete

Farbstoffe mit Manilakopal und Paraffinöl. Beispielsweise werden 300 T.

trockener, giftfreier Rohfarbe, 400 T. Manilakopal und 13 T. Paraffinöl

in Kugelmühlen fein vermahlen und mittels Siebmaschine fein aus-

gesiebt, wobei man ein gleichmäßiges, mehlartiges Produkt erhält.

Durch das Vermahlen mit Paraffinöl soll der Staub gebunden werden,

auch bindet die Farbe durch diesen Zusatz besser. Die so hergestellten

Farben werden durch eine gestochene Pause mittels Filzreibers auf die

Stickerei o. dgl. aufgetragen und durch Anspritzen mit Spiritus fixiert.

(D. R. P. 290598 vom 29. Juli 1914.)
i

Flüssige Metallputzcreme. W. Lowitz. (Seifens. - Ztg. 1915 , S. 788.) cs

Herstellung von Matrizen und Druckformen aus unschmelz-

baren Kondensationsprodukten von Phenol und Formaldehyd. Jonas

Walter Aylsworth, East Orange in New Jersey, V. St. A. Sowohl

die Matrize wie die danach hergestellten Druckformen werden aus einem

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 103. ¹) Ebenda 1915, S. 332.

vorher erhärteten unschmelzbaren Kondensationsprodukte von Phenol

und Formaldehyd gebildet, welches durch den Zusatz geeigneter Stoffe

die Fähigkeit , beim Erhitzen zu erweichen, in verschiedenem Grade

erhalten hat. Beispielsweise erhitzt man einige Zeit eine Mischung aus

100 Gew.-T. des schmelzbaren, wasserfreien reinen Kondensationsproduktes

aus Phenol und Formaldehyd mit 7-12 Gew.-T. Hexamethylentetramin,

dem man einen Zusatz von 5-20 Gew.-T. Plastizitätsmittel gegeben

hat. Wird diese Masse nach ihrer Erhärtung erhitzt , so wird sie ge-

nügend plastisch, um einen Abdruck nehmen zu können. Die Matrize

wird aus dieser Masse hergestellt und die Druckform wird von dieser

Matrize gebildet, indem man gegen sie bei erhöhter Temperatur eine Masse

gleicher Art preßt, welche jedoch bei niedrigerer Temperatur plastisch

wird. Das Plastizitätsmittel muß mehr als 20 %, der Füllstoff, wie Holz-

stoff, Baumwollfasern oder Asbest, 20-50% des Phenolharzes betragen.

Die erzeugte Druckplatte soll weder durch Druckerschwärze noch durch

Reinigungsmittel angegriffen werden. (D. R. P. 290574 v. 7. Juni 1911.) i

Darstellung eines dem Gummi arabicum ähnlichen Klebstoffes.

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. - Die durch Ein-

wirkung von Säuren, Alkalien oder oxydierenden Mitteln auf Stärke

erhaltene lösliche Stärke gibt mit heißem Wasser Lösungen, welche be-

reits Klebkraft besitzen ; diese Lösungen sind jedoch zur praktischen

Verwendung noch nicht genügend, weil konzentrierte Lösungen nach

kurzer Zeit unter Verlust ihrer Bindekraft gelatinieren und diese Lösungen

sich überhaupt nur schwierig mittels der üblichen Klebmaschinen auf

Papier auftragen lassen. Versuche haben nun ergeben, daß man aus

löslicher Stärke einen haltbaren , in seinem physikalischen Verhalten

einer Gummi arabicum - Lösung ähnlichen Klebstoff dadurch erhalten

kann, daß man die Lösung der löslichen Stärke, mit oder ohne Zusatz

von Formaldehyd, bei Gegenwart wasserlöslicher Salze organischer

Es kommen unter
Säuren, wie Carbon- oder Sulfosäuren, vornimmt.

diesen Salzen in Betracht : die wasserlöslichen Salze der Carbonsäuren

und der Aminosäuren, der Sulfosäuren des Benzols, Phenols und ent-

sprechender Aminoverbindungen , der Oxycarbon- und Aminocarbon-

säuren, der Sulfosäuren des Naphthalins, des «- und B- Naphthols, des

Dioxynaphthalins , des a- und B-Naphthylamins und Aminophenols.

Beispielsweise werden 30 T. lösliche Stärke und 10 T. salicylsaures

Natron in 60 T. kaltes Wasser eingetragen, worauf die Mischung unter

Umrühren auf 80 ° C. erhitzt wird. (D. R. P. 290736 v. 13. Novbr. 1913.) i

Wasserdichtmachen von Geweben. Comp. franç. d'injection

pour la conservation des bois et tissus. Das Gewebe wird

in einem einzigen Durchgang durch Heißluft getrocknet, die Kammer

evakuiert und mit Lösungen von fettsauren Metallsalzen, Cellulose-

lösungen usw. gefüllt, und der Stoff durch Heißluft vom Lösungsmittel

befreit. (Franz. Pat. 474 145 vom 5. November 1913.) sb

-

Füllvorrichtung für Asbestzementmasse zur Herstellung von

Eisenbahnschwellen. Josef Fürst zu Colloredo- Mannsfeld ,

Dobris in Böhmen. Die Abbildung zeigt einen senkrechten Quer-

schnitt der Vorrichtung. Die Ständer des Gestelles der Mischvorrichtung

sind mit 1 , 1 bezeichnet. Zwei auf angetriebenen Wellen 32 sitzende

Walzen 2 beschicken den unter sie eingeschobenen Füllkasten 3 mit

der in der Mischvorrichtung zubereiteten Asbestzementmasse. Die

9

14±15

32

unteren Längsseiten 4, 5 des

Füllkastens 3 sind schräg ab-

geflacht, so daß der Füll-

kasten zwischen den kegel-

förmigen Rollscheiben 6, 7

der ihn tragenden Förder-

walzen 8 sitzt , welche auf

den Längsträgern 9, 10 des

Rollwagens leicht drehbarund

so gelagert sind , daß ihre

wagerechten Drehungsachsen

senkrecht zur Gleisachse

liegen. Die beiden Längs-

träger 9, 10 des Wagen-

gestelles sind an jedem Ende

obenundunten mittelsWinkel-

eisen zusammengehalten. Der Rollwagen wird auf seinen vier Rädern 14

Massestreifen, welcher zwischen den Walzen 2 senkrecht herunterfließt,

auf dem Gleise 15, 16 derart hin- und hergeschoben, daß der endlose

sich in dem Füllkasten gleichmäßig und ununterbrochen in wagerechten

Schichten ablagern kann und diesen allmählich in gleichmäßiger Schichtung

anfüllt. Der Füllkasten wird dabei am Wagenkasten mittels Sperrplatten

festgelegt. Die Bewegung des Wagens mit dem Füllkasten wird durch

eine endlose umlaufende Kette vermittelt. (D. R. P. 290 305 v.19 . Juni 1914.) ;
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31. Metalle.*)

Ofen zur elektrothermischen Gewinnung von Zink mit einem

Zuführungsschacht. Aktieselskabet Metalforedling, Drontheim

in Norwegen. - Die elektrothermische Herstellung von flüchtigen

Metallen, insbesondere von Zink , bereitet Schwierigkeiten in Bezug

auf die Trennung der verdampften Metalle von den übrigen gas-

förmigen Erzeugnissen des Prozesses, besonders dann , wenn die

Beimengung der fremden Gase die Niederschlagung des Zinks in

schmelzflüssigem Zustande beeinträchtigt. Wie Versuche ergeben haben,

O 6.

10

5.

5.

6.

1.

2.

ist die Höhe der

Beschickung im

Zuführungs-

schacht auf die

Scheidung. der

Zinkdämpfe von

wesentlichem Ein-

fluß. Um die Be-

schickungshöhe

den wechselnden

Anforderungen

der Scheidung an-

passen zu können,

ist nach vorliegen-

der Erfindung der

Zuführungs-

schacht in aufein-

ander zu setzende

Abschnitte geteilt,

so daß die Höhe

des Schachtes je

nach der Zahl der

aufeinander ge-

setzten Abschnitte

verändert werden kann. Die Abbildung zeigt einen Ofen in senkrechtem

Schnitt. Ofen 4 wird von Elektroden 5, 6 beheizt und ist mit einem Ab-

stichloch 8 und einem Abführungskanal 10 versehen. Die Beschickung 7

wird durch den Schacht 2 zugeführt, während eine Schnecke 3 den Vor-

schub des zugeführten Erzes in den Ofen bewirkt. Die Höhe der Be-

schickung in dem Schacht 2 wird durch die Zahl der Schachtaufsätze 1

geregelt. Die entstehenden gasförmigen Produkte werden durch die Be-

schickung des Schachtes 2 filtriert, wobei die metallischen Bestandteile der

Gase und Dämpfe in dem Teile 9 des Schachtes durch die dort eintretende

Abkühlung festgehalten werden. (D. R. P. 290499 vom 5. April 1914.) i

Verfahren und Brenner zum Schneiden von Metall. Oster-

reichische Dissousgas- uud Autogen-Werke Franz Krühl &

Co. , Wien. Die Schnittanfangsstelle wird mittels eines durch unge-

fähr gleiche Teile von Brenngas und Sauerstoff gespeisten Mischgas-

gebläses vorerhitzt, während zur Durchführung des Schnittes selbst,

zeitlich vom Anwärm-Vorgang getrennt, eine Gebläseflamme angewendet

wird, in welcher peripherisch ein Brenngas verbrennt, zentrisch aber

Sauerstoff mit einem der Stärke des zu schneidenden Metalles ent-

1:0

-

sprechenden Druck wirksam ist. Hierdurch

soll eine reduzierende Wirkung an der Peri-

pherie der Schneideflamme erzielt werden.

Die Abbildung zeigt einen geeigneten Bren-

ner. Dem als Mischgasbrenner zur Erzeu-

gung der Anheizflamme dienenden Schweiß-

brenner1 in derAbb. wird durch Rohr2Sauer-

stoff, durchRohr3 Brenngas zugeführt. Er ist

mit einem Absperrhahn 4 versehen, welcher

Bohrungen 5 und 6 für das Brenngas und

den Sauerstoff enthält, welche also mittels

dieses Hahnes 4 gleichzeitig abgesperrt

werden können. Der Hahn wird mittels

eines Schlüssels 7 betätigt, welcher gleich-

zeitig zum Öffnen oder Schließen eines

Hahnes 8 dient, mittels dessen die Gaszu-

führungswege 9 für Sauerstoff und 10 für

Brenngas des DANIELLSchen Hahnes 11

freigegeben oder geschlossen werden. Die

Achsen der Bohrungen 12 und 13 des

Hahnes 8 sind senkrecht zu den Bohrungen

5 und 6 des Hahnes 4 angeordnet, so daß

bei Offenstehen der Bohrungen des Hahnes 4

die Bohrungen des Hahnes 8 geschlossen sind, während umgekehrt bei

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 112.

Öffnung des Hahnes 8 der Hahn 4 schließt. Bei Betätigung des Brenners

wird zunächst Hahn 4 des Brenners 1 geöffnet, sodann das ausströ

mende Gasgemisch an dessen Mündung 14 entzündet und mit dieser

Flamme die Anfangsstelle des Schnittes erhitzt. Ist die erforderliche

Temperatur erreicht, so wird mittels des Schlüssels 7 der Doppelhahn 4, 8

umgeschaltet, die Flamme am Mundstück 14 des Mischgasbrenners 1

erlischt, während gleichzeitig das der Mündung 15 des DANIELLschen

Hahnes entströmende Brenngas an der vorher zur Schmelzhitze ge-

brachten Metallstelle sich entzündet und der schneidende Sauerstoffstrahl

in Wirksamkeit tritt. Durch die Führung der aus der Mündung 15

austretenden Gebläseflamme längs der zu schneidenden Linie wird der

Schnitt vollzogen. (D. R. P. 290535 vom 22. Mai 1915.) i

---

Fig. 1. Fig. 2.

Verfahren zum Schmelzen von Zirkonoxyd , Thoroxyd und

anderen hochschmelzenden Stoffen. Dr. Emil Podszus, Neu-

kölln. Nachdem der Lichtbogen gezündet ist, wird eine oder

beide Elektroden von dem geschmolzenen, die Enden der strom-

zuführenden Leiter bedeckenden Leiter zweiter Klasse gebildet, zu

welchem Zwecke das den Strom leitende geschmolzene Gut, z. B.

durch gegen Wärmeverlust isolierende Einbettung, auf so hoher Tempe-

ratur gehalten wird, daß es für den Übergang des Stromes genügend

leitfähig bleibt. Innerhalb des Schmelzgutes wird der Lichtbogen auf mög-

lichst große Länge gebracht. Das Schmelzgut befindet sich in einem trog-

artigen Gefäß, dessen Boden 2 (vergl. Abb. 1 und 2) aus feuerfestem Stoff,

z. B. Schamotte, hergestellt ist, während die zylindrische Wandung aus

einem Eisenblechmantel 3 gebildet wird. Durch den Boden 2 ist eine

Elektrode, z. B. eine

Kohlenelektrode 4,

geschoben, welche

ein Stück in denTrog

hineinragt. Oberhalb

dieser Elektrode ist

eine zweite Elektrode

5 aus Kohle vorge-

sehen. Diese Elek-

trode wird zunächst

mit der unteren in

Berührung gebracht

undwährend desVer-

fahrens mittels einer

(nicht dargestellten)

Aufzugvorrichtung

allmählich oder stu-

fenweise von der an-

deren Elektrode ent-

fernt. Das Schmelz-

gut 1 füllt den Raum

um die Elektroden 4

und 5. Beim Beginn

des Verfahrens wird

zunächst die obere

Elektrode etwas an-

gehoben, nachdem der Strom eingeschaltet ist, und es bildet sich dann

ein Lichtbogen, der zunächst die nächstgelegenen Teile des Schmelz-

gutes beheizt. Man kann nun die obere Elektrode weiter entfernen,

ohne daß der Lichtbogen abreißt. Durch die dabei auftretende stärkere

Hitze beginnt das in der Nachbarschaft befindliche Beschickungsgut

zu schmelzen, was in Abb. 2 veranschaulicht ist. Es bildet sich um

den Lichtbogen herum ein Hohlraum 6, dessen Wandung aus teigigem

oder geschmolzenem Material 7 besteht. Die geschmolzene Masse läuft

nun nach unten und bedeckt die untere Elektrode mit flüssigem Gut.

In diesem Zustande ist letzteres verhältnismäßig gut leitend , und es

kann daher nunmehr an die Stelle der unteren Elektrode treten, da der

Lichtbogen auch auf der Oberfläche geschmolzener Leiter zweiter

Klasse steht. Die untere Elektrode muß zu dem Zwecke dauernd auf

sehr hoher Temperatur erhalten werden, insbesondere die Berührungs-

stelle von Schmelze und Zuführungs-Elektrode. Dies wird erreicht

durch passende Wahl der Elektrodendicke und sichere Einbettung in

das Schmelzmaterial, welche sehr gut gegen Wärmeverluste isoliert.

Füllt sich der untere Teil der Höhlung allmählich mit geschmolzenem

Metall, so wird die Elektrode 5 weiter gehoben, und es gelangen nun-

mehr die weiter oberhalb gelegenen Schichten der Beschickung zum

Schmelzen. Ist das Verfahren beendet, so erhält man einen großenKlumpen

des Schmelzgutes, dem außen noch Teile der nicht geschmolzenen Be-

schickung anhaften, welche man entfernt. Durch einen Kanal 8 kann man

das Schmelzgut in Formen auffangen . (D. R. P. 290 498 v. 3. Dez. 1912.) i

Verlag der Chemiker-Zeitung Otto v. Halem in Cöthen (Anhalt). Druck von August Preuß in Cöthen (Anhalt).
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5. Organische Chemie.")

Über die Darstellung wasserfreien Alkohols. Zur voll-

kommenen Entwässerung des Athylalkohols destilliert L. W. WINKLER

käuflichen » absoluten Alkohol « , der noch etwa 1 % Wasser enthält, mit

metallischem Calcium in Form von Feilspänen, die aus glänzendem

derben Metall mittels einer Raspel selbst hergestellt wurden. Diese

Feilspäne enthielten nur Spuren von Calciumnitrid , so daß ein voll-

ständig ammoniakfreier Alkohol erhalten werden konnte, wenn die

ersten Anteile des Destillates verworfen wurden. Bequemer und wirt-

schaftlicher ist es, das Metall in Form von käuflichen Calciumspänen

anzuwenden, die aber zumeist mit bedeutenden Mengen Calciumnitrid

verunreinigt sind und daher für gewöhnlich ein ziemlich ammoniak-

reiches Destillat liefern. Um einen ammoniakfreien 100 % igen Alkohol

zu erhalten, werden die käuflichen Calciumspäne mit einem nicht zu

feinmaschigen Drahtsieb gut ausgesiebt , wobei die größte Menge des

Calciumnitrids durch das Sieb fällt. Um die dem Metall anhaftenden

Petroleumspuren zu entfernen, werden die Späne mit trockenem Kohlen-

stofftetrachlorid gewaschen. Auf 11 Alkohol nimmt man etwa 20 g

des so gereinigten Metalls. Um aus dem wasserfreien Destillat das

Ammoniak vollständig zu entfernen, löst man in 11 einige cg Alizarin,

entnimmt von dem Alkohol 10 ccm und löst darin etwa 0,5 g ge-

trocknete Weinsäure. Von dieser Weinsäurelösung werden so viel zum

gefärbten Alkohol hinzugeträufelt, bis dessen rötlich blaue Farbe rein-

gelb geworden ist ; man fügt dann noch einige Tropfen überschüssige

Weinsäurelösung zu. Endlich wird unter Ausschluß der Luftfeuchtigkeit

nochmals destilliert. (Vegyi Ipar 1916, Bd. 15, Heft v. 15. März.) r

Die Bestimmung von Alkohol in Äther. P. Szeberényi.

Verf. gibt kurze Vorschriften zur Bestimmung kleinerer und größerer

Mengen Alkohol in Ather sowie eines Alkohol-Äther-Wassergemisches

durch die Oxydation des Alkohols, bezw. im letztgenannten Falle auch

des Athers durch eine saure Bichromatlösung und Rücktitrierung des

Überschusses mit Jod-Thiosulfat an. Bei kleineren Mengen Alkohols

sind die erhaltenen Resultate wegen der etwas schwankenden Reduktions-

wirkung des Athers bis auf 0,3 % richtig. Die gleichzeitige Oxydation

des Alkohols und Äthers zu Essigsäure in der 40 Vol.-% Schwefelsäure

enthaltenden K2Cr2O7-Lösung ist auch bei gewöhnlicher Temperatur in

12 Stunden vollständig. (Ztschr. anal. Chem. 1915, Bd. 54, S. 409.) cs

Verteilungskoeffizient und Extraktionsgeschwindigkeit einiger

organischer Säuren. J. Pinnow. Verf. bestimmte die Verteilungs-

koeffizienten zwischen Wasser und Äther für Essigsäure, Bernsteinsäure,

Citronensäure, Weinsäure, Milchsäure und Oxalsäure , sowie die Ex-

traktionsgeschwindigkeit der genannten Säuren im PARTHEIL-ROSESchen

Apparate. Die Extraktion folgt nach Verf. im wesentlichen der Formel

für monomolekulare Reaktionen , ist innerhalb gewisser Grenzen dem

extrahierten Volumen umgekehrt proportional und in erster Annäherung

umgekehrt proportional auch dem Verteilungskoeffizienten für 27 ° C.

(Ztschr. anal. Chem. 1915, Bd. 54, S. 321.) CS

DieTitration der Weinsäure mittels Permanganats. R. S. Dean. -

Bekanntlich liefern die bisherigen Methoden der Titration der Weinsäure

mit KMnO4 unrichtige Resultate , da sich die Weinsäure durch diese

Methode nicht vollständig in H2O und CO2 überführen läßt. Verf.

hat nun die folgende Methode ausgearbeitet, welche diesem Übelstande

abhilft. Die Weinsäure wird mit 3 ccm HNO3 angesäuert und kochend

bis zur Rosafärbung mit KMnO4 titriert. Dann wird neutralisiert, mit

einem Tropfen HNO3 angesäuert, Zn(NO3)2 zugesetzt und mit KMnO4

nach der VOLHARDschen Methode zu Ende titriert. (Chem. News 1915,

Bd. 112, S. 154.) CS

Vorläufige Beobachtungen über das Nitril der Vinylessigsäure.

P. Henry. (Chem. News 1915, Bd. 112, S. 151.)

*) Vergl. Chem. -Ztg. Repert. 1916, S. 69.

CS

Verschiedene chemische Aktivität von freiem und gebundenem

Wasser. H. C. Jones und J. E. L. Holmes. - Um eine Reaktion,

welche durch Wasser bewirkt wird, und woran Wasser selbst beteiligt ist,

zu studieren, beobachteten Verf. die Verseifung von Methylformiat und

von Methylacetat und zwar zuerst durch die Einwirkung reinen Wassers

allein, sodann in Gegenwart wässriger Lösungen wasserfreier und wasser-

haltiger Salze. Verf. kamen durch ihre Untersuchungen zu dem Schlusse,

daß die Verschiedenheit der Wirkung wasserfreier und gebundenes

Wasser enthaltender Salze auf die Verseifung von Estern , in erster

Linie auf die chemische Verschiedenheit von freiem und gebundenem

Wasser zurückzuführen ist, und daß gebundenes Wasser höher ionisiert

ist als freies Wasser. (Chem. News 1915, Bd. 112, S. 73.) CS

Über Abkömmlinge des Acetonchloroforms und über einige

Thioketone. W. Eschenbach. Diss. Freiburg i . B. 1915. 38 S. 8°.

Barbitursäuren und Hydurilsäuren. T. Hamburger. Diss.

Breslau 1915. 81 S. 8°.

-

Die direkte und Inversions-Polarisierung reiner Sucrose. H.

S. Walker.

ergab 99,880 für 26 g in 100 ccm Lösung bei 20° C. Nach der In-

Die direkte Polarisierung ganz rein dargestellter Sucrose

version von 50 ccm dieser Lösung gemäß der Methode HERZFELDS

wurden unter Benutzung des Faktors 142,66 100,07 ° gefunden. Eine

andere Probe reiner Sucrose hätte 99,99° überschreiten sollen ; gefunden

wurden bei der direkten Polarisierung nur 99,90 °. Der Sucrosegehalt

nach CLERGET wäre dann 100,090 gewesen. Der Faktor CLERGETS

muß hiernach von 142,66 auf 142,78 oder noch besser auf 142,92

erhöht werden. (Journ . Ind. Eng. Chem. 1915, Bd. 7, S. 216.) sm

CS

Der Dampfdruck konzentrierter Zuckerlösungen. D. O.Wood.

(Chem. News 1915, Bd. 112, S. 91 , 101 , 135 und 146.) -

Konfiguration in der Zuckergruppe. A. Hynd. (Chem. News

1915, Bd. 112, S. 164.) CS

Über Thioamide. August Albert. (Ber. d . chem. Ges. 1915,

Bd. 48, S. 470-473.) ly

Über einige Organometallverbindungen und über Arylcarb-

aminate. K. Heerdegen. Diss. Heidelberg 1915. 55 S. 8°.

Über a-Chlor- und Bromsubstitutionsprodukte von zweifach-

a-ungesättigten Ketonen. Th. Hellthaler. Diss. Halle 1915. 70S. 8°.

Die neutralen Ammoniumsalze einiger substituierter Benzoe-

säuren. V. L. Mc. Master und J. H. Godlove. (Chem. News 1915,

Bd. 112, S. 187.) CS

Elektrochemische Reduktion und Oxydation fetter und aroma-

tischer Arsenverbindungen. E. Elkind. Diss. Basel 1915. 53S. 8°.

Untersuchung nichtaromatischer Diazoniumsalze . G. V. Monow.

(Chem. News 1915, Bd. 112, S. 153.) CS

Beiträge zur Kenntnis des 1 -Methyl-2-pyridons und einiger

Methylchinolonabkömmlinge. M.Fr. Chur. Diss. Erlangen 1915. 42S. 8°.

Eine neue, sehr empfindliche Farbenreaktion des Atropins,

Hyoscyamins und Scopolamins. R. Wasicky. - Man übergießt auf

einem Uhrgläschen eine kleine Menge eines der genannten Alkaloide

mit einem Tropfen p-Dimethylamidobenzaldehyd-Lösung (2 g Aldehyd

in 6 g H2SO gelöst, hernach 0,4 g Wasser zugesetzt) und erwärmt

auf einer Asbestplatte ein wenig, bis man eine intensive Rotfärbung

wahrnimmt. Sodann stellt man sofort weg. Die Färbung bleibt tage-

lang unverändert. Unter dem Mikroskope läßt sich noch die Färbung

eines Alkaloidteiles wahrnehmen , dessen Durchmesser ungefähr 20 μ

beträgt. Homatropin , Tropacocain oder Cocain reagieren nicht in

gleicher Weise. (Żtschr. anal. Chem. 1915, Bd. 54, S. 393.) CS

Chemische Untersuchungen über das Cymarin und das Emetin.

L. Hermanns. Diss. Freiburg i . B. 1915. 35 S. 8º.
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7. Nahrungs- und Genußmittel. Futtermittel. Gerichtliche Chemie.*)

DerWarum gibts in England keinen „ Kartoffelbrotgeist!?"

anonyme Verf. fordert die englischen Pharmazeuten unter Anführung

des Nährwertes der wichtigsten , in England gebräuchlichen Lebens-

mittel auf, für die Sparsamkeit im Gebrauche der Lebensmittel unter

den Hausfrauen Englands auf Grund dieser Angaben und mit dem Hin-

weise auf die Haltung der Bevölkerung Deutschlands bezüglich dieser

Frage zu agitieren und die Bevölkerung Englands über den erzielbaren

großen Gewinn für das Nationalvermögen in Kenntnis zu setzen.

(Pharm. Journ. 1915, 4. Reihe, Bd. 40, S. 825.) CS

Mitwirkung des Chemikers in der Mehlindustrie. J. A. Wesener

und G. L. Teller. (Journ. Ind. Eng. Chem. 1915, Bd. 7, S. 283.) sm

Mitwirkung des Chemikers in der Industrie der konservierten

Nahrungsmittel. R. J. Bentley. (Journ. Ind . Eng. Chem. 1915, Bd. 7 ,

S. 287.) sm

Die Nahrungsmittelchemie im Jahre 1914. J. Rühle. (Ztschr.

angew. Chem. 1915, Bd. 28, I, S. 416.)

-

CS

Über eine chemische Unterscheidungsmöglichkeit der Aus-

mahlung von Brotgetreide. R. Rössler. Das Verfahren bestehtDas Verfahren besteht

darin, daß man eine bestimmte Menge Mehl zuerst nach der SCHIMPERSchen

Bodensatzprobe behandelt und dann die so erhaltene kleisterartige Flüssig-

keit mitsamt der unzersetzten Kleie in einer 3000 Touren ermöglichenden

Zentrifuge abgeschleudert wird. Die Abscheidung der Kleie erfolgt

durch diese Methode scharf und quantitativ. (Ztschr. öff. Chem. 1915,

Bd. 21, S. 297.) CS

Untersuchungsergebnisse verschiedener Weizenarten verglichen

mit der Gebäcksgröße. O. Rammstedt. (Ztschr. öff. Chem. 1915,

Bd. 21 , S. 306 u. 321.) CS

Herstellung von Chlorcalcium enthaltenden Mehlen ver-

schiedener Art. Theodor Schlüter, Berlin. Man verarbeitet eine

stark chlorcalciumhaltige Mehlmischung zu einer Paste , läßt diese bis

zur Vermahlbarkeit ruhen und vermahlt sie wieder zu Mehl. Dieses

Mehl wird für den Verbrauch mit dem gewünschten Prozentsatz anderen

Mehles weiter vermischt. (D. R. P. 290738 vom 25. April 1913.) i

Wertbestimmung der Bäckerhefe. Die Hefe ist in der Praxis

salzunempfindlich gemacht, man läßt sie möglichst kahmfrei gut aus-

reifen bei schwacher Lüftung oder Nachlüften nach der Trennung von

der Maische, größere Zuckermengen beschränken den Auftrieb. Die

heutige Gärprobe des VERBANDES DEUTSCHER PRESSHEFEFABRIKANTEN

hat nun folgende Methode festgesetzt : 5 g Hefe, 4 g Kochsalz, 2 g

Zucker, 280 g Mehl, 160 g Wasser werden zu Teig gemischt, in einer

Form bei 35° C. bis zu 70 cm Höhe getrieben unter Bestimmung der

Zeit. (Brennerei-Ztg. 1916, Nr. 1184.)

Über die Bestimmung des Stärkegehaltes in rohen Kartoffeln.

E. Ewers. Verf. hält es jetzt für angebracht, die von ihm seinerzeit

erhaltenen praktischen Ergebnisse beim Zerkleinern der Kartoffelknollen

sowie beim Lösen des Stärkemehles zwecks Bestimmung des Stärke-

gehaltes roher Kartoffeln auf polarimetrischem Wege in einer kurzen

Zusammenfassung wiederzugeben. Von den allgemeinen Ergebnissen

erwähnt Verf. kurz, daß das spezifische Drehungsvermögen einer mit

verdünnter HCl in der Hitze erhaltenen Kartoffelstärkelösung auf Zusatz

kalter HCl steigt und beim Erreichen der von LINTNER vorgeschriebenen

HCl-Konzentration sehr nahe an das von LINTNER angegebene Drehungs-

vermögen führt. (Ztschr. öff. Chem. 1915, Bd. 21 , S. 232.) CS

CS

Wesen und Zweck der Fleischbeschau. G. Gschwender. (Ztschr.

öff. Chem. 1915, Bd. 21 , S. 312.)

Lebensmittelwucher im Eierhandel. H. Kühl. (Ztschr. öff.

Chem . 1915, Bd. 21 , S. 230.)

--

CS

Liebesgaben im Handel mit Nahrungs- und Genußmitteln. J.

Rühle. Die vielfachen Mißstände im Handel mit Nahrungs- und

Genußmitteln lassen Verf. zu dem Schlusse kommen , daß es für das

Publikum am besten ist, sich vorerst selbst von der Güte der abzu-

sendenden Produkte zu überzeugen, ehe sie ins Feld gesandt werden.

Liebesgaben jeder Art, insbesondere auch Konserven, die auf der Ver-

packung neben der Inhaltsangabe nicht auch den Namen und den

Wohnort des Herstellers tragen, sollten überhaupt nicht gekauft werden.

(Ztschr. angew. Chem. 1915, Bd. 28, I, S. 449.)
CS

Schnellmethode zur Trennung des Butterfettes vom Nichtfette.

St. Korpačzy. 40 g Butter werden mit 10 g feingemahlenem, ge-

branntem Gips kalt zusammengeknetet, die Masse geschmolzen und

sofort durch ein trockenes Filter filtriert. (Ztschr. Unters . Nahr.- u.

Genußm. 1915, Bd. 30, S. 24.) kt

Stock-, Klipp- und Salzfisch. P. Buttenberg und L. von Noël.

Zu allen drei werden im wesentlichen dieselben Fischarten verwendet ;

der erste wird durch Trocknen, der zweite durch Durchsalzen und

Trocknen (auf Klippen), der dritte durch Salzen allein gewonnen. Die

Untersuchung einer Anzahl Fische der drei Sorten in gewässertem und

ungewässertem Zustande ergab, daß der beim Wässern eintretende Ver-

lust der Stickstoffsubstanz etwa 12-13 % der ursprünglich vorhandenen

beträgt; er ist aber nicht völlig Verlust im nahrungsmittelchemischem

Sinne, da dazu auch verschiedene Eiweißabbauprodukte wie Ammoniak

gehören. Der Verlust an wasserlöslichen kochsalzfreien Mineralstoffen

betrug bei Stockfisch 2 % und bei den beiden anderen 0,9 % des ur-

sprünglichen Gewichts des ungewässerten Fisches. Verf. beschreiben

zum Schlusse zwei Käferschädlinge des Stockfisches und einen am

Klippfisch häufig auftretenden Pilz. (Ztschr. Unters. Nahr.- u. Genußm.

1915, Bd. 30, S. 1.)
kt

Röstvorrichtung, insbesondere für Kaffee, bei der die Röstluft

vor ihrem Durchgang durch die Rösttrommel einen die letztere mantel-

artig umgebenden und sich mit ihr drehenden Lufterhitzer durchzieht.

Der Lufterhitzer ist von Röhren durchsetzt, welche eine unmittelbare

Beheizung der Rösttrommel durch die den Lufterhitzer umspülenden

Heizgase ermöglichen. Van Gülpen & Co., Maschinenbau- Gesellschaft

m. b. H., Emmerich a. Rh. (D. R. P. 290183 vom 3. April 1914.) i

Kunsthonig und Honigpulver. M. Oskauer. (Seifens.-Ztg. 1915,

Bd. 42, S. 957.) CS

Weine mit schwach alkalischen Aschen. W. I. Baragiola und

Ch. Godet. Die Bestimmung der Aschenalkalität , vor allem der

wahren Alkalität nach FARNSTEINER ist von großer Bedeutung. Normale

Weine zeigen Alkalitätszahlen von 7-13 ; allerdings kommen, wie an

22 Proben gezeigt wird , auch bei naturreinen Weinen sehr niedrige

Alkalitätszahlen vor, infolge hohen Gehaltes an Phosphatrest oder Sulfat-

rest. Deshalb schreibt das Schweizerische Lebensmittelbuch bei einer

Alkalitätszahl unter 9 eine genaue Untersuchung der Asche vor, die

auch, wie an vier weiteren Proben gezeigt wird, gestattet, Ver-

fälschungen, wie Zusätze freier Schwefelsäure, Phosphat, Kochsalz, nach-

zuweisen. Als Indicator bei der Titration der Asche ist Phenolphthalein

am ungeeignetsten ; zu empfehlen wäre allgemein, Azolitminpapier an-

zuwenden. Der Schwefelgehalt des Leuchtgases spielt keine große

Rolle, da er bei schwach alkalischen Aschen weniger wirkt als bei

stark alkalischen und bei ersteren der Sulfatgehalt im Weine selbst be-

stimmt wird. Bei der Untersuchung phosphorsäurereicher Aschen

wurden meist wesentlich über 100 % (102-106 %) gefunden , was

darauf zurückgeführt wird, daß der Bariumsulfatniederschlag noch

Phosphorsäure enthält, so daß dieser Teil doppelt bestimmt wird .

(Ztschr. Unters. Nahr.- u. Genußm. 1915, Bd. 30, S. 67.)
kt

Die Bestimmung des Ammoniums im Wein und ihre Bedeutung.

W. I. Baragiola und Ch. Godet.¹) (Ztschr. Unters. Nahrungs- und

Genußm. 1915, Bd. 30, S. 169.)
kt

Eine neue gravimetrische Methode der Nicotinbestimmung für

Tabake und Nicotinpräparate. H. Brezina. Verf. gibt die Hand-

habung seiner neuen gravimetrischen Nicotinbestimmungsmethode be-

kannt, welche im wesentlichen in der Isolierung des Nicotins durch

Wasserdampf nach vorherigem Alkalizusatze , der gleichzeitig ein Aus-

salzen des Untersuchungsobjektes bewerkstelligt , und in der Fällung

desselben im essigsauren Destillate mittels einer 10%ig. Aceton -Pikrin-

säurelösung besteht, bekannt. (Sonderdr. Fachl . Mitt. k. k. österr. Takakreg.

1915, Heft 1-3.) CS

Über die neuesten quantitativen Nicotinbestimmungen. H.

Brezina. Mit der zunehmenden Verbreitung von Tabakextrakten

als Pflanzenschutzmittel wurde der quantitativen Nicotinanalyse immer

größeres Interesse entgegengebracht. Ganz verläßliche Werte ergeben

nach Verf. nur die durch Wägung gefundenen Werte. (Sonderdr. Fachl .

Mitt. k. k. österr. Tabakreg. 1914, Heft 3 und 4.)
CS

Chemische Untersuchung zweier gegen Trockenheit widerstands-

fähiger Futterpflanzen. S. Lomanitz.fähiger Futterpflanzen. S. Lomanitz. Es handelt sich um zwei

Gräser von verhältnismäßig hohem Nährwert, um Chloris virgata oder

Chl. Abyssinica oder Chl. Gayana und um Phalaris nodosa oder Ph.

bulbosa. In dem letzten Grase ist besonders hoch die Menge an ver-

daulichem Protein, auch der Aschengehalt ist ziemlich hoch. (Journ. Ind.

Eng. Chem. 1915, Bd. 7, S. 220.)
sm

Der Einwalzentrockner ,,System Humboldt“ für Kartoffelflocken.

Dieser leistet in der Stunde und auf 1 qm Walzenoberfläche 2,35 Ztr.

Dampfverbrauch 84 kg auf 100 kg Kartoffeln. Trockenkosten für 1 Ztr.

Kartoffeln nach PAROW und HOFFMANN 35,8 Pf. (Ztschr. Spir. -Ind.

1916, Nr. 8.)

*) Vergl. Chem .-Ztg . Repert. 1916, S. 91 . 1) Vergl. Chem.- Ztg. 1915, S. 564 .
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10. Hygiene. Unfallverhütung.")

Prüfung und Bestimmung der durch Fabrikrauch und Abgase

verursachten Vegetationsschäden. F. Ranwez. Bei Beobachtung

der Vegetationsschäden muß auf die allgemeinen landwirtschaftlichen

Bedingungen der untersuchten Flächen Bedacht genommen werden.

Nicht allein die Entfernung der beschädigten Flächen von der Fabrik

kommt in Betracht, sondern auch andere Faktoren, wie die vor-

herrschende Windrichtung, Feuchtigkeit der Luft usw. (Chem. News

1915, Bd. 112, S. 151.)
CS

Zur Verminderung des SO2-Gehaltes in den Steinkohlenrauch-

gasen. E. Donath.E. Donath . Aus den Versuchen des Verf. ergibt sich, daß

der Zusatz von gebranntem Kalk zu einer Steinkohle oder einem Koks

zweifellos ein einfaches Mittel ist, um den SO2-Gehalt in den Rauch-

gasen herabzusetzen. Aus ökonomischen Gründen läßt sich gegen

das Kalken der Steinkohlen bis zu einer gewissen Grenze kein Ein-

spruch erheben . Da in den mit Kalk hergestellten Kohlenbriketts die

Mischung mit Kalk eine noch innigere ist, so sind dieselben in dieser

Richtung zweifellos zu empfehlen. (Österr. Chem.- Ztg. 1915, 2. Reihe,

Bd. 18, S. 103.) CS

Reinigung und Sterilisierung der Luft. S. Born und W. F.

Carthaus. (Journ. Ind . Eng. Chem. 1915, Bd. 7, S. 233.)
sm

Spiritusbrände und Verhütungsmaßregeln. F. Bennigson.

Verf. verweist behufs Verhütung derartiger Brände auf die MARTINI

& HÜNEKESchen Patente als zuverlässige Maßregeln. Die Patente be-

ruhen auf dem Gedanken, daß die ober- oder unterirdisch eingebauten

Behälter für die Aufnahme feuergefährlicher Flüssigkeiten derartig ein-

gerichtet sind, daß die von der feuergefährlichen Flüssigkeit freigelassenen

Räume von nichtoxydierenden Gasen wie N oder CO₂ ausgefüllt werden,

die einerseits selbst unverbrennlich sind und anderseits die Flüssigkeit

vor jedem Luftzutritt abschließen. (Chem. Ind. 1915, Bd. 38, S. 444.) cs

Brand feuergefährlicher Flüssigkeiten durch Blitzschlag und

Verhütungsmaßregeln. F. Bennigson. - Verf. verweist auf die

Mittel, welche die moderne Technik zur absoluten Sicherheit von Vor-

räten feuergefährlicher Flüssigkeiten gegen Brand- und Explosions-

gefahren, auch bei Blitzschlag, liefert, und hofft, daß insbesondere die

durch die Patente von MARTINI & HÜNEKE bekannt gewordenen,

glänzend begutachteten Vorsichtsmaßregeln, im allgemeinen Interesse An-

wendung finden werden. (Ztschr. angew. Chem. 1915, Bd . 28, I , S. 380.) cs

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 72.

ist.
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Grubensicherheitslampe, deren pyrophore Zündvorrichtung an

einem mit verschließbarer Öffnung versehenen Gehäuse angebracht

Ferdinand Arthur Wicke , Barmen. Der von der Zünd-

vorrichtung in das Innere der Lampe führende Weg ist zickzackförmig

ausgebildet, um das Austreten mitgerissener Zündmasseteilchen in den

Leuchtraum der Lampe zu verhindern. (D. R. P. 290 390 v. 9. April 1913.) i

Mit einem Traggestell lösbar verbundene Sicherheits-Gruben-

lampe mit selbsttätig wirkendem Wetteranzeiger, dessen Innenraum

durch Öffnen eines Ventils mit der Außenluft in Verbindung gebracht

wird. Heinrich Reissig , Crefeld. Die Lampe mit dem Wetter-

anzeiger ist entgegen der Wirkung der Schwere in dem Traggestell

verschiebbar, so daß das Ventil des Wetteranzeigers beim Drehen und

dadurch bedingtem Anheben der Lampe geschlossen und bei deren

durch ihr Eigengewicht veranlaßten Herabgehen und Zurückdrehen

wieder geöffnet wird. (D. R. P. 290364 vom 28. Mai 1914.) i

Die Reaktion von Chlor auf Natriumthiosulfat. P. A. W. Self. -

Verf. stellte fest, welche prozentuelle Anteile von Thiosulfat und Soda

in den Respirationsbinden enthalten sein müssen, um einen wirksamen

Schutz vor den Chlorgasen im Kriege zu bieten. Verf. fand, daß eine

Lösung von 60 T. krystalliertem Natriumcarbonat, 52 T. krystallisiertem

Natriumthiosulfat in 100 T. Wasser unter Zugabe von etwas Glycerin

den besten Schutz gegen Chlorgase bietet. Die von der Pariser Medi-

zinischen Akademie vorgeschlagene Lösung von 1000 T. Na2S2O3,

200 T. Na2CO3, 800 T. H₂O und 150 T. Glycerin bewährt sich nach

Verf. nicht. (Pharm. Journ. 1915, 4. Reihe, Bd. 41 , S. 133.) CS

Könnenchromierte Militärtuche gesundheitsschädlicheWirkungen

hervorrufen. P. Galewsky. - Anläßlich des Auftretens von Haut-

reizen und Hautausschlägen bei Mannschaften war zu untersuchen, ob

diese durch einen Chromgehalt der Militärtuche verursacht wären. Diese

Frage wurde bestimmt verneint. Mit dem in chemischen Fabriken und

Färbereien auftretendem Chromekzem konnten die Erscheinungen nichts

zu tun haben, da jenes durch lösliche chromsaure Salze hervorgerufen

wird, es sich hier aber um ganz unlösliche Chromlacke handeln würde.

Außerdem sind die zur Anwendung kommenden Chrommengen so

gering, daß dieselben schwerlich eine merkliche Wirkung auf die Haut

ausüben könnten. Untersuchungen in der Kgl. chirurg. Klinik in München

und im pharmakol. Universitätsinstitut in Marburg bestätigten auch die

vollständige Unschädlichkeit von Stoffen, die mit chromierten Färbungen

versehen waren. (Ztschr.ges. Textilind. 1915, Bd. 18, S. 443, 454, 469 u . 535.) x

14. Beleuchtung. Heizung. Kühlung.")

-

Vorrichtung zum selbsttätigen Austausch von Gasglühkörpern.

Svenska Aktiebolaget Gasaccumulator, Stockholm. Ein Ersatz-

glühkörper wird durch Einwirkung der beim Zerbrechen des wirk-

samen Glühkörpers entstehenden Stichflamme auf eine Auslösungs-

vorrichtung in wirksame Lage gebracht. (D.R. P. 290731 v. 20. Juli 1913.) i

Bogenlampe mit Regelung der Kohlen mittels eines auf eine

Klemmvorrichtung einwirkenden Hitzdrahtes. Charles Coates

Hughes, Philadelphia, V. St. A. Der mit dem Hitzdraht verbundene

doppelarmige Hebel trägt eine Rolle, welche zu einer Rolle des Klemm-

hebels der oberen Kohle rechtwinklig liegt und mit ihr in Berührung

steht, so daß bei Aufwärtsbewegung dieses Armes die Kohle mit

möglichst geringer Reibung angehoben wird. (D. R. P. 290 485 vom

8. Februar 1914.) i

Elektrische Dampflampe mit Glührohr aus feuerfestem Stoff,

insbesondere aus den feuerfesten Oxyden Thorium-, Yttrium- und

Scandiumoxyd. Dr. Emil Podszus , Neukölln . — Das in elektrischen

Dampflampen zwecks Erzeugung weißen Lichtes angewendete glühende,

sehr dünnwandige Rohr soll einerseits die ultravioletten Strahlen ab-

fangen und in sichtbares Licht umsetzen, anderseits durch Führung

des elektrischen Dampfstrahles eine größere Konzentration der Licht-

erzeugung und elektrischen Bewegung schaffen. Die zur Herstellung

des Rohres verwendeten Stoffe müssen neben hohem Schmelzpunkt

auch genügende Lichtdurchlässigkeit besitzen, so daß die feuerfestesten

Oxyde, wie Thorium-, Yttrium-, Scandium- und Ytterbiumoxyd be-

sonders geeignet sind. Um Störungen durch Elektrolyse, Dissoziation

und dergl. zu vermeiden, empfiehlt es sich, diese Oxyde in möglichst

reinem Zustande zu verwenden, welcher Zustand aber in der Praxis

nur schwer zu erzielen ist . Die Herstellung solcher Lampen wird

daher erheblich vereinfacht und verbilligt, wenn man gewisse Ver-

unreinigungen zulassen kann. Man kann dann den Einfluß der Elektro-

lyse, Dissoziation u. dergl. durch Einbringen des Dissoziationsproduktes

*) Vergl. Chem. -Ztg. Repert. 1916, S. 116.

•

des Leuchtrohres in die Lampe, z. B. von Sauerstoff, aufheben, falls die

Elektrolyse nicht zu stark ist. Die Stärke der Elektrolyse läßt sich

durch die Menge der vorhandenen Verunreinigungen regeln . Ver-

wendet man feste Anoden, z. B. aus Wolfram, so tritt leicht Oxydation

derselben ein, wenn der Sauerstoffdruck zu hoch gewählt wird. Man

hält daher nach dieser Erfindung den Sauerstoffdruck so klein, daß

selbst an den am höchsten erhitzten Stellen des Anodenmetalls keine

Oxydation eintreten kann. Man kann sich dabei der bei Glühlampen

verwendeten Mittel zur Erzeugung des niedrigen Sauerstoffdruckes be-

dienen, auch regelt sich der Druck bis zu einem gewissen Grade

selbsttätig durch das vom Quecksilber gelöste Gas. An Stelle schwer

schmelzbarer Anoden, welche genaue Abdichtung der einzelnen Räume

zur Verhinderung von Nebenentladungen beim Zünden erfordern, vér-

wendet man besser Quecksilberanoden, falls man unterhalb des Disso-

ziationsdruckes des Quecksilberoxydes bei der Temperatur der niedrigst

erhitzten Stelle der Lampe bleibt. Meistens genügt ein Druck von

Bruchteilen eines Millimeters, um die schädlichen Einwirkungen der

Elektrolyse aufzuheben. Um für die Zeit der Zündung den Gasdruck

Körper, wie Platinschwamm oder Kohle, unter, welche bei gewöhn-

herabzusetzen, bringt man an geeigneten Stellen der Lampe poröse

licher Temperatur die Gase absorbieren und sie in erhitztem Zustande

wieder abgeben. Man kann auch noch Edelgase einführen, um die

Farbe des erzeugten Lichtes zu beeinflussen. (D. R. P. 290579 vom

14. Januar 1915.) i

Die Cadmiumdampf-Bogenlampe. H. J. S. Sand. (Chem. News

1915, Bd. 112, S. 151.) CS

Leistungsregler für Kältekompressoren. Dr. Gustav Döder-

lein , Karlsruhe. Das Ventilgehäuse des Saugventils ist selbst als

Ventil ausgebildet und kann mit dem geschlossenen Saugventil von

außen angehoben werden, wodurch eine Verbindung zwischen dem

Zylinderraum und der Saugleitung hergestellt wird. (D. R. P. 290100

vom 4. Dezember 1914.) i
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Apparat zum Zusammenpressen, Trocknen und Transportieren

von Chlor. James W. Aylsworth, East Orange , und Halogen

Products Comp. , Glen Ridge, New Jersey. Durch das Rohr 2

tritt das zu trocknende Chlor in die aus Gußeisen o. dgl. hergestellte

Kammer 1 ein. In dieser rotiert die schneckenförmig gebogene

Schlange 11, deren eines Ende 12 offen und das andere 13 an das

Rohr 14 angeschlossen ist. Mittels des gebogenen Teiles 21 mündet

Fig.3
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dieses in den Be-

hälter 3. Dieser

und Kammer 1

sind in gleicher

Höhe aufgestellt

und werden bei

Beginn der Ope-

ration bis fast zur

halben Höhe mit

Schwefelsäure 22

angefüllt. Wird

nun durch 2

Chlorgas einge-

leitet und die

Schlange in Um-

drehung versetzt,

So tritt durch

deren offenes

Ende 12 ab-

wechselnd Chlor-

gas undSchwefel-

säure in die

Schlange ein, worin sie auf das

innigste gemischt werden. Hier-

durch wird das Chlorgas voll-

kommen getrocknet und tritt

nun, abwechselnd mit der bei 12

in das Schlangenrohr einge-

schöpften Schwefelsäure , durch

21 in den Behälter 3 über, von

dessen Boden die Säure durch

B

das Rohr 23 nach Kammer 1 zurückfließt. Das Chlor wird der Kammer

unter Atmosphärendruck zugeführt, der sich aber in den Windungen

der Schlange 11, durch die pressende Wirkung der schweren Schwefel-

säure und entsprechend der Länge der Schlange, sowie der Geschwindig-

keit ihrer Rotation erhöht. Man ist daher imstande, dem nach 3 über-

tretenden Chlor innerhalb bestimmter Grenzen einen gewissen Überdruck

zu verleihen, was dadurch zum Ausdruck kommt, daß das Niveau der

Schwefelsäure B im Behälter 3 entsprechend niedriger steht als das-

jenige der Schwefelsäure A in Kammer 1. Durch das Rohr 25 kann

dann das Chlor zu beliebiger Verwendung entnommen werden. (V. St.

Amer. Pat. 1134432 v. 6. April 1915, angem. 6. Nov. 1913.) su

Fig.8.

Herstellung von Siedesalz. Charles L. Weil und Diamond

Cristal Salt Comp., St. Claire, Michigan. Die Erfindung bezweckt

die Herstellung von Siedesalz in den verschiedenen handelsüblichen

Körnungen in ein- und demselben Apparat. Die durch die Leitungen

17, 16 und den Vorwärmer 15 dem Apparat zugeführte Sole wird

durch Pumpe 10 in den Erhitzer 11 befördert und hierin so hoch er-

hitzt, daß cinesteils ein großer Teil des stets in der Sole gelösten

Gipses ausfällt und andernteils die Sole, sobald der in 11 bestehende

Überdruck aufgehoben wird, in lebhaftes Verdampfen gerät. Sie passiert

hierauf das Filter 12, welches den ausgeschiedenen Gips zurückhält und

gelangt dann in

den Verdampfer

13, der durch das

aufgesetzte Rohr

mit der Luft in

Verbindung steht.

Hierin geht der

Überdruck bis auf

Atmosphären-

druck zurück,

worauf sich die

erwähnte Ver-

dampfung voll-

zieht und aus der

in die Pfanne 14

Fig 1.

übertretenden Sole feinkörniges Salz austält. Diese Körner wachsen,

*) Vergi. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 124.

da in 14 kein Kochen mehr stattfindet, je nach der Zeitdauer, während

der die Sole hier verweilt, zu Konglomeraten von mehr oder weniger

grober Körnung an.grober Körnung an. In der Pfanne ist ein rotierendes Schaberwerk

angebracht, welches das ausgeschiedene Salz in den Sumpf 20 befördert.

Aus diesem gelangt es in die Zentrifuge 21 , die das Salz zurückhält,

während die Mutterlauge in den Prozeß zurückkehrt. Die Pfanne ist

mit der Bedachung 22 versehen, woraus der Brüden durch 23 ent-

weichen kann. Als neu wird die Zuführung eines heißen Luftstromes

durch Rohr 24 auf die Oberfläche der verdampfenden Sole beansprucht.

Die Luft wird mittels des Gebläses 25 in das Rohr 24 befördert und

strömt durch die in bestimmten Abständen angebrachten Zweigrohre 26

aus, wodurch die ganze Oberfläche der Sole in eine kräuselnde Be-

wegung gerät. Außerdem soll noch ein zweiter heißer Luftstrom durch

das Gebläse 29 und das Rohr 28 so über die Oberfläche der Sole ge-

leitet werden, daß die Verdampfung des Wassers erheblich beschleunigt

wird. Beide Luftströme sind mit Reguliervorrichtungen versehen .

(V. St. Amer. Pat. 1141999 vom 8. Juni 1915, angem. 13. Mai 1911.) su

Verfahren zur Beheizung von Retorten und sonstigen Destilla-

tionsgefäßen. Frank Troxell Beers und Du Pont de Nemours

Powder Comp. , Wilmington , Delaware. Die Erfindung betrifft

insbesondere die Herstellung von Salpetersäure aus Salpeter und

Schwefelsäure. Die Größe der hierfür verwendeten Destillationsapparate

hat beständig zugenommen und ist in einzelnen Fällen bis zu einer

Kapazität von 20000 Pfd. angewachsen. Das Heizen so großer Ge-

fäße mit der üblichen Kohlen- oder Olfeuerung verursacht erhebliche

Schwierigkeiten und führt nicht selten durch die unvermeidliche un-

gleiche Verteilung der Hitze Retortenbruch herbei. Bei dem vor-

liegenden Verfahren wird daher als Heizquelle ein Bad von hoch-

siedendem Ol o. dgl. angewendet, wobei dieses einen Kreislauf von

einem Erhitzer zum Bade und von diesem zurück zu ersterem nimmt.

Auf diesem Wege kann die Erhitzung der Retorte nach Bedarf genau

reguliert werden,

was nicht nur eine

höhere Ausbeute

undeine geringere

Zersetzung der

Säure gewähr-

leistet, sondern

gleichzeitig auch

eine Verringerung

der Heizmaterial-

kosten, sowie des

Retortenbruches

zur Folge hat. In

der schematisch

gehaltenen Abbil-

dung bezeichnet 1

die mit Mantel 3

umgebeneRetorte.

Ehitus

Tar.A

Retaria

Dem Raum zwischen beiden wird das heiße Ol durch die Rohre 9

und 8, sowie die Pumpe 7 und die Rohre 6 und 4 zugeführt. Nach

Abgabe des entsprechenden Teiles seiner Wärme an die Retorte ge-

langt das Ol durch die Rohre 13 und 12 zum Erhitzer zurück. Durch

das Rohr 16 ist Rohr 12 mit dem oben offenen Expansionsbehälter 15

verbunden, der über dem höchsten Punkt des Kreislaufsystems auf-

gestelltist, um ein Überfließen des Öls zu vermeiden. 19 ist ein Be-

hälter für kaltes Ol, der durch Rohr 18 mit dem Zuführungsrohr 13

zum Erhitzer 11 und durch die Rohre 22 und 8 mit der Pumpe 7

verbunden ist. Sämtliche Rohre, worin das heiße Ol zirkuliert, sind

mit Wärmeschutz umkleidet. Die Temperatur des Retorteninhaltes kann

leicht durch die mittels der Hähne 17 und 5 zu regelnden Menge des

um die Retorte zirkulierenden heißen Öles kontrolliert werden. Wenn

sie aber doch aus irgendeinem Grunde einmal zu hoch gestiegen ist,

so wird der Erhitzer 11 aus der Zirkulation ausgeschaltet und kaltes

Ol , durch Schließen der Hähne 17, 10 und 14, sowie Öffnen der

übrigen, außer Hahn 21, um die Retorte geleitet. (V. St. Amer. Pat.

1 140351 u. 1 149711 v. 25. Mai u. 10. Aug. 1915, angem. 13. Nov.1913.) su

Darstellung von Aluminiumnitrid. A. Badin und Soc. génér.

des Nitrures. Ein Gemenge von Bauxit (30 kg) und Kohlenstoff

(12 kg) wird in einer Flamme verbrannt, die aus Kohlenstaub ( 100 kg)

und einer zur ausschließlichen Bildung von Kohlenmonoxyd benötigten

(höchstens 440 cbm) Luftmenge erzeugt wird. Diese Wirkung ist be-

merkenswert, da die Verbrennung von C zu CO theoretisch nur

1440 ° C. ergibt, eine Temperatur , die zur Fixierung von Stickstoff

nicht ausreichend ist. (Franz. Pat. 474820 vom 24. Dez. 1913 ; V. St.

Amer. Pat. 1143482 v. 15. Juni 1915, angem. 2. Febr. 1915.) sb

Verlag der Chemiker-Zeitung Otto v. Halem in Cöthen (Anhalt). Druck von August Preuß in Cöthen (Anhalt).
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3. Physikalische Chemie. Physik. Radiologie.*)

Die Beschaffenheit der Atome in Krystallen. A. Johnsen.

Jede räumlich periodische, also homogene Struktur einer Krystallart von

bekannter Symmetriegruppe muß sich einer und nur einer der SCHOEN-

FLIESSchen 230 Raumgruppen zuordnen lassen . Die das Atom treffende

Symmetrieelemente der Raumgruppe ergeben die minimale Symmetrie

des Atoms, welche stets identisch mit einer der 32 krystallographischen

Symmetriegruppen und ferner eine Untergruppe der Raumgruppe des

Krystalls sein muß. (Phys. Ztschr. 1915, Bd. 16, S. 269.)
br

Die Umwandlung der chemischen Elemente. W. Jorissen

und J. Vollgraff. (Ztschr. physik. Chem. 1915 , Bd. 90, S. 557. ε

Maß, Gewicht und elektrische Trägheit. F. H. Loring. (Chem.

News 1915, Bd 112, S. 37, 99.) CS

Einführung in die Theorie der Relativität. F. H. Loring.

(Chem . News 1915, Bd . 112, S. 226 und 236.) CS

Chemische Reaktionen bei niedrigen Drucken . J. Langmuir.

(Journ. Ind. Eng. Chem. 1915, Bd. 7, S. 349.)
sm

Über eine Verknüpfung des Sommerfeldschen Wirkungsprinzips

mit der Planckschen Quantentheorie. M. Wolfke. (Phys. Ztschr.

1915, Bd. 16, S. 207.)
br

Beiträge zum Hydratproblem. H. Remy. Diss. Freiburg i . B.

1915. 68 S. 8°.

Der Molekularzustand von Salzen in Lösungen. W. E. S. Turner

und J. D. Cauwood. (Chem. News 1915. Bd. 112, S. 152.) CS

lonisierung in Lösungsmitteln mit niederen dielektrischen Kon-

stanten. W. E. S. Turner. (Chem. News 1915, Bd. 112, S. 151.) cs

Dampfdrucke flüssiger Stoffe bei niedrigen Temperaturen. C.

Drucker, E. Jiméno und W. Kangro. (Ztschr. physik. Chem. 1915,

Bd. 90, S. 513.) ε

Über die Grenzschicht zwischen einer Flüssigkeit und ihrem ge-

sättigten Dampfe. C. A. Mebius. (Phys. Ztschr. 1915, Bd. 16, S. 121.) br

Über die Koexistenz von Phasen, welche verschiedenen Drucken

unterworfen sind. P. Niggli. (Ztschr. anorg. Chem. 1915, Bd. 91 ,

S. 107-133.) ak

Die Messung kleiner Konzentrationsänderungen in Salzlösungen

mittels des Flüssigkeitsinterferometers von Zeiß und seine An-

wendbarkeit zur Bestimmung der Überführungszahl . H. Schmeel.

Diss. Freiburg i. B. 1915. 86 S. 8°.

Über die Deutung von Abkühlungskurven. E. Hanemann.

(Ztschr. anorg. Chem. 1915, Bd. 90, S. 67.) ak

Über kleinste Quecksilberkugeln, deren Mechanik, Optik und

elektrische Ladung. Von F. Ehrenhaft. (Phys. Ztschr. 1915, Bd. 16,

S. 227.) br

Zur Theorie der Fall- und Steigversuche an

Brownscher Bewegung. E. Schrödinger. (Phys.

Bd. 16, S. 289.)

Neuere Untersuchungen über den Halleffekt.

(Phys. Ztschr. 1915, Bd. 16, S. 279.)

-

Teilchen mit

Ztschr. 1915,

br

br

H. Zahn.

Über die Kolloidbildung von Metallen bei ihrer Bestrahlung

mit Licht, Röntgen- und Radiumstrahlen, im Kontakt mit einem

Dispersionsmittel. H. Nordenson. Für den schon von SVEDBERG

beobachteten Vorgang hatte dieser nicht eine physikalische, sondern

eine chemische Erklärung gesucht. Und die vorliegende Nachprüfung

zeigt, daß er Recht hatte. Bei Metallen, welche oxydierbar sind, wird

die im Dunkeln von selbst verlaufende Auflösung durch Oxydation be;

') Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 89.

Bestrahlung (Bildung von H2O2 und anderer aktiver Stoffe) erheblich

verstärkt. Au und Pt bleiben dagegen unverändert. Bei Silber wird

die Oxydationsverbindung im Lichte schnell reduziert und das Metall

fällt als Kolloid aus. (Kolloidchem. Beih. 1915, Bd. 7, S. 110 ; Ztschr.

physik. Chem. 1915, Bd. 90, S. 603.) ph

Untersuchung der Absorptionsspektra wässriger Lösungen mehr-

fach und einfach gewässerter Salze mit Hilfe des Radiomikrometers.

E. J. Schaeffer , M. Paulus und H. C. Jones. (Ztschr. physik.

Chem. 1915, Bd. 90, S. 561.) ε

Über die Beziehung der natürlichen zur magnetischen Rotations-

dispersion . Joseph Dahlen. G. WIEDEMANN hatte behauptet, daß

in optisch aktiven Substanzen , die keine anormale Rotationsdispersion

im ersten Sinne aufweisen, die elektromagnetische Drehung der Polari-

sationsebene der bereits vorhandenen natürlichen proportional sei.

DISCH und E. DARMOIS hatten schon Bedenken gegen die Gültigkeit

dieser Regel geäußert. Verf. hält es für möglich, daß sie auf optisch

Krystalle und für organische Flüssigkeiten dagegen nicht. (Ztschr.

einachsige Krystalle angewendet werden kann , für optisch isotrope

wiss. Phot. 1915, Bd. 14, S. 315.) ph

—
Zur Theorie der Strahlung. R. Emden. Folgende Punkte

werden behandelt: I. Neue Ableitung des STEFANschen Gesetzes. II . Die

Temperatur der geordneten Strahlung. III . Die Temperatur der Strahlung

und der Sinussatz der optischen Abbildung. IV. Anmerkung zur Ab-

leitung des WIENSchen Verschiebungsgesetzes. (Phys. Ztschr. 1915,

Bd. 16, S. 282.) br

Bohrs Theorie der Serienspektren von Wasserstoff und Helium .

br
Von E. Riecke. (Phys. Ztschr. 1915, Bd. 16, S. 222.)

Über Spektographenoptik. I. J. Wimmer. (Phys. Ztschr 1915,

Bd. 16, S. 127.) br

Über die Verwendbarkeit des Selens zu Röntgenstrahlenenergie-

messungen. R. Fürstenau. Bei richtiger Herstellungsmethode kann

eine Selenzelle von absoluter Gesetzmäßigkeit des physikalischen Ver-

haltens erzeugt werden, welche daher praktisch für Röntgenstrahlenenergie-

messungen geeignet ist. (Phys. Ztschr. 1915, Bd. 16, S. 276.) br

Räumliche Darstellung durch Röntgenstrahlen. Béla Alexander.

T. Knipping. (Phys. Ztschr. 1915, Bd. 16, S. 141 , 280.) br

Hochspannungstransformator mit offenem magnetischen Kreisc

zum Betriebe von Röntgenapparaten. Friedrich Dessauer und

Dr. J. Epstein, Frankfurt a. M. Die am meisten gefährdeten End-

teile der Sekundärspule sind als von dem Hauptteil der Sekundärspu!

leicht ablösbare Konstruktionselemente ausgeführt. (D. R. P. 290639

vom 21. März 1914.) i

Schaltungsanordnung zum Schutze von Röntgenröhren vor

schädlicher Aufladung während des Betriebes. Reiniger, Gebbert

& Schall Akt.- Ges. , Berlin. Die beiden Elektroden der Röntgen-

röhre sind unmittelbar mit je einer Klemme zweier Stromquellen ver-

bunden, zwischen deren übrige Klemmen die zur Steuerung der Strom-

zuführung zur Röntgenröhre dienenden Vorrichtungen geschaltet sind .

(D. R. P. 290458 vom 24. Juni 1915.)
i

Einrichtung zum Betriebe einer Bikathoden-Röntgenröhre von

einerWechselstromquelle aus. Firma C. H. F. Müller, Hamburg.

Die zweiseitig wirkende Antikathode der Röntgenröhre, deren beide

Kathoden mit der Sekundärwicklung eines Hochspannungstransformato s

verbunden sind, ist unter Zwischenschaltung einer Doppelventilröhre

an die Kathode angeschlossen und wird durch wechselweise Verbin

dung mit den abwechselnd als Anode wirkenden Kathoden dauernd

auf positivem Potential gehalten. (D. R. P. 290561 vom 11. April 1915.) i
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6. Chemie der Pflanzen und Tiere. Agrikulturchemie.")
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Die Methoden zum Nachweis und zur Bestimmung des Harn-

zuckers. W. Vaubel. Für die Ermittlung des Zuckergehaltes eines

Harnes unbekannter Zusammensetzung sind zunächst mehrere Verfahren

anzuwenden, um feststellen zu können, ob und welche störenden Be-

standteile dort vorhanden sind. Die Wahl der Bestimmungsmethode

für eine fortlaufende Untersuchung richtet sich nach dem Ergebnis

dieser Untersuchungen. Zweckmäßig beginnt man mit den Reduktions-

methoden und verzichtet bei negativem Ausfall auf eine weitere Unter-

suchung, wenn nicht der Verdacht, daß Saccharose vorliegt , besteht.

(Ztschr. öff. Chem. 1915, Bd. 21 , S. 289.) CS

Zur Biologie der Phagozyten. Die Bedeutung von Sauerstoff

für die Phagozytose. H. J. Hamburger. Wenn man Phagozyten

1/2-1 Stunde in eine Flüssigkeit bringt, welche durch Behandlung mit

N oder H fast sauerstoffrei ist, so ist das phagozytäre Vermögen er-

heblich gesteigert. Bei einem Aufenthalt von 4-5 Stunden in solcher

Flüssigkeit wird das phagozytäre Vermögen herabgedrückt. Dies erklärt

die früher gemachte Beobachtung der Beschleunigung der Phagozytose

durch Spuren von Chloroform und anderer lipoid löslicher Substanzen.

(Intern. Ztschr. physikal .- chem. Biologie 1915, Bd. 2, S. 227-244.) ae

Einiges über Pflanzenchemie. P. Q. Keegan. (Chem. News 1915.

Bd. 112, S. 203.) CS

Untersuchungen über die Anthocyane, insbesondere über den

Farbstoff der Kornblume . A. E. Everest. Diss. Basel 1914. 34 S. 89.

Beitrag zur Frage der Wirkung von Reizstoffen auf die

Pflanzenentwicklung. B. Schulze. Alle angewandten Mangansalze

haben zu einer Vermehrung der Rübenwurzelerträge geführt.

gesprochen am günstigsten wirkte das Manganphosphat in allen Gaben-

größen, ebenso die Verbindung von Mangansulfat mit Aluminiumsulfat.

Kleine Gaben von Mangannitrat haben jedoch die höchste Leistung

zustande gebracht. Alle Ertragshebungen können nur durch eine Reiz-

wirkung des Mangans erklärt werden. Radioaktiv B. D. R. erweckt den

Eindruck , als ob es den Fruchtansatz fördert , und zwar durch reine

Reizwirkung, ohne stärkere Ansprüche an die Nährstoffvorräte des

Bodens zu vermitteln. Ein Schaden durch größere Mengen von Radio-

aktiv ist nicht in Erscheinung getreten. (Landw. Versuchsstationen

1915, Bd. 87 , S. 1—24.) ae

Pflanzenanalyse und Bodenanalyse zur Bestimmung des Nähr-

stoffgehaltes der Ackerböden. Th. Pfeiffer, E. Blanck, W.

Simmermacher und V. Rathmann. Mit steigender Hygroskopizität

der Böden muß eine entsprechende Wasserzulage gewährt werden.

Die Normalgehaltszahlen beweisen, daß die physikalischen Bodeneigen-

schaften , soweit sie den Faktor »Wasser« nicht beeinflussen , für die

Pflanzenproduktion ohne größere Bedeutung sind. Der N-Gehalt eines

Bodens prägt sich aus in den ihm im ungedüngten Zustand durch

die Pflanzen entnommenen Mengen von N. Die N - Aufnahme wird

durch eine Überschußdüngung mit P₂O und K₂O nur sehr wenig

erhöht. Die Phosphorsäureaufnahme der Pflanzen aus dem Boden

wird durch eine Überschußdüngung mit N und K2O wesentlich be-

einflußt. Ein einheitliches Verfahren zur Bestimmung der pflanzen-
Ein einheitliches Verfahren zur Bestimmung der pflanzen-

löslichen Nährstoffe mit Hilfe der Bodenanalyse läßt sich nicht auf-

stellen. Mit CO2 gesättigtes Wasser im Überschuß angewandt, löst weniger

P2O5, als Haferpflanzen aufnehmen. Dieser Vorgang muß also noch

von anderen Faktoren abhängen. Eine bestimmte Beziehung zwischen

den absorptiv gebundenen und den von den Pflanzen aufgenommenen

Kalimengen besteht nicht. Da weder die Pflanzenanalyse noch die

Bodenanalyse befriedigende Werte lieferten , soll die Aufstellung von

Maximalzahlen, bei denen durch weitere Zufuhr des betreffenden Nähr-

stoffes keine nennenswerte Erntesteigerung erreicht werden kann, ver-

sucht werden. (Landw. Versuchstat. 1915, Bd . 86, S. 339-391 .) ae

―

Versuch eines Beweises für die Anwendbarkeit der Wahr-

scheinlichkeitsrechnung bei Feldversuchen. Paul Ehrenberg.

(Landw. Versuchstat. 1915, Bd. 87, S. 29-88.) ae

Über den Einfluß der Calciumzufuhr auf die Fortpflanzung.

Rudolf Emmerich und Oskar Loew. Eine erhöhte Calcium-

zufuhr bedingt eine Vermehrung der Würfe. CaCl2 zeigt eine be-

deutende Überlegenheit über KCl und MgCl . Eine erhöhte Calcium-

zufuhr bringt auch eine durchschnittliche Vermehrung der Jungenzahl

in einem Wurf. Das durchschnittliche Einzelgewicht der Neugeborenen

ist jedoch in der Regel etwas geringer als dasjenige der Jungen im

Kontrollfall . Am größten war die Begünstigung bei Mäusen, als 0,4 g

CaCl2 für 1 kg Körpergewicht verabreicht wurde. Solche relativ großen

Dosen von CaCl2 können aber bei größeren Tieren nicht verabreicht

werden. Bei jungen Schweinen dürfte 0,1 gr CaCl2 für 1 Tag für

1 kg Körpergewicht, bei älteren etwa 0,03-0,04 das Optimum bilden,

bei Rindern und Pferden 0,01-0,02 g für 1 Tag für 1 kg Körpergewicht

NaCl begünstigt ebenfalls die Zahl der Würfe in einem gewissen Gerade.

KCl und MgCl2 haben keine Begünstigung gebracht. Während die

Mehrproduktion keine Schädigung des Körpergewichts für die Muttertiere

zur Folge hatte, wenn sie durch CaCl2 herbeigeführt wurde, hat die

Anregung durch NaCl am Schluß ein durchschnittliches Mindergewicht

der Muttertiere bei Mäusen von 12 % ergeben. (Landw. Jahrb. 1915,

S. 313-330.) ae

Die Ergebnisse der Kartoffelanbauversuche 1915. Ecken-

brecher.brecher. Durchschnittlicher Knollenertrag war auf 1 ha 246,4 dz,

der Stärkegehalt 17,9 %. Sorte von KAMEKE , »Deodora«, lieferte den

höchsten Ertrag von 324,2 dz und 18,0 % Stärke; ihr folgt »Parnassia

mit 316,2 dz und 19,1 % Stärkegehalt. 0,5-4,6 % der Kartoffeln waren

erkrankt ; die Erkrankungen waren : Bakterienfäule, Photophtorafäule,

Rhizoktoniaproken, Fusorienfäule, Milben. Die beste Speisekartoffel war

>> Professor Gerlach < ; » Deodora« steht an 7., » Parnassia « an 18. Stelle.

(Ztschr. Spir.-Ind. 1916, Ergänzungsheft 1.) Ο

Die Löslichkeit verschiedener Phosphate und deren Ausnutzung

durch Hafer und Buchweizen. Th. Pfeiffer, W. Simmermacher

und W. Rathmann. Die Düngemittelanalyse unter Benutzung von

kohlensäuregesättigtem Wasser entspricht nicht immer den Ergebnissen

der Vegetationsversuche. Der Buchweizen hat ein größeres Lösungs-

vermögen als der Hafer für schwer zugängliche Phosphorsäurever-

bindungen, was mit dem Gehalt des Wurzelsaftes an organischen

Säuren in Zusammenhang steht. (Landw. Versuchstat. 1915, Bd. 87 ,

S. 191-214) ae

Die Ausnutzung der Thomasmehlphosphorsäure in Beziehung

zu ihrer Citronensäurelöslichkeit. Br. Tacke und A. Deusch.

Die Citronensäurelöslichkeit der Thomasmehlphosphorsäure steht in

keiner oder nur sehr lockerer Beziehung zu der Ausnutzung derselben

auf reinem Sandboden, auf dem fast nur die in der Pflanzenwurzel

selbst tätigen Kräfte in Betracht kommen. Dagegen besteht zwischen

der Citronensäurelöslichkeit der Phosphorsäure und ihrer Ausnutzung

in für die Kultur in Frage kommenden Böden im großen und ganzen

ein zufriedenstellender Parallelismus. (Landw. Versuchsstat. 1915 , Bd. 87,

S. 96-128.) ae

Versuche über die Wirkung der Phosphorsäure in verschiedenen

Thomasmehn. Gerlach. Zwischen der assimilierten Phosphorsäure-

menge und der Löslichkeit der Gesamtphosphorsäure in den Thomas-

mehlen besteht ein Zusammenhang. Je größer der Anteil ist, welcher

von einer 2 % igen Citronensäurelösung aufgenommen wird, desto höher

stellt sich im allgemeinen auch die Menge der assimilierten Phosphor-

säure. (Landw. Versuchsstat. 1915, Bd. 87, S. 129-146.)

--

ae

W.

Schneidewind, D. Meyer und F. Münter.

Über die Wirkung der Thomasmehlphosphorsäure
.

Die Wirkung des

Thomasmehles steht weder zum Feinmehlgehalt noch zur Alkalität in

Beziehungen ; dagegen entsprechen die Wirkungen des Mehles im all-

gemeinen der Citronensäurelöslichkeit. Einzelne Mehle verhalten sich

etwas abweichend. (Landw. Versuchst. 1915, Bd. 87, S. 147-160.) ae

Vertilgen von Pflanzenschädlingen unter Verwendung von fein

zerteiltem Schwefel. Dr.-Ing. Matthias Bruck, Berlin, und Dr.-Ing.

Georg H. Lénárt, Berlin -Wilmersdorf. Das bisherige Verfahren,

pulverförmigen Schwefel auf die gefährdeten Pflanzenteile zu streuen,

hat den Mangel, daß der Schwefel nicht an alle Stellen der Blätter

gelangt, auch durch den Wind an einzelnen Stellen der Pflanzen ent-

fernt, an anderen angehäuft wird. Nach vorliegendem Verfahren werden

kolloidale Lösungen von Schwefel auf die Pflanzen gespritzt. Gegen

Pilzkrankheiten der Pflanzen , besonders gegen Peronospora, sollen

diese Lösungen sehr wirksam sein. Eine einmalige Bespritzung der

Pflanzen soll ausreichen , weil die Lösungen gut haften. Nach Ver-

suchen soll kolloidaler Schwefel die zwölffache Wirkung feinst ver-

teilter Schwefelblumen besitzen. Zur Herstellung der kolloidalen

Lösungen wird in eine wässrige Leimlösung geeigneter Konzentration

gleichzeitig Schwefelwasserstoffgas und Schwefeldioxyd unter Druck im

molekularen Verhältnis eingeleitet, wobei sich der Vorgang: 2H₂S

SO₂ = 2H2O + 3S vollzieht. Man leitet bis zur beginnenden

flockigen Schwefelabscheidung die Gase ein. Ein Überschuß an

Schwefeldioxyd ist schädlich. Man kann entweder die erhaltene Lösung

ohne weiteres verwenden, oder den kolloidal gelösten Schwefel durch

Zusatz eines Natriumsalzes reversibel fällen, zentrifugieren , dekantieren

und im Vakuum bei niedriger Temperatur zur Trockne verdampfer .

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 105. (D. R. P. 290610 vom 10. April 1915.)
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9. Pharmazie. Pharmazeutische Präparate.")
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Darstellung von salzartigen Doppelverbindungen der o-Methyl-

sulfosäuren von Aminen mit Purinderivaten. Dr. ISAAKABELIN, Dr. EMIL

BÜRGI und Dr. MENDEL PERELSTEIN in Bern. Man verwendet

an Stelle der im D. R. P. 285579 und 2878011) gebrauchten Ver-

bindungen Alkalisalze der co-Methylsulfosäuren anderer carbo- oder

heterocyclischer Amine bezw. die entsprechenden freien co-Methylsulfo-

säuren und läßt sie auf die Alkaliverbindungen von basischen Purin-

abkömmlingen einwirken. (D. R. P. 290600 vom 12. Dezember 1914,

Zusatz zu Pat. 285579.)

R2
1

3

N-R

r

Darstellung von Diketopyrrolidinderivaten. Chemische Fabrik

auf Actien (vorm. E. Schering), Berlin. - Man OCHCR₂

unterwirft Diketopyrrolidine der allgemeinen Formel :
Oc5 HCR,

(R und R₁ = beliebige Radikale , R₂ = Säureradikal)

bezw. Halogenverbindungen solcher Diketopyrrolidine bei

erhöhter Temperatur der Einwirkung von Ammoniak. Die Reaktion

verläuft in der Weise, daß unter Austritt von Wasser eine Aminogruppe

in die Pyrrolidinverbindung eintritt, wahrscheinlich in die 4-Stellung.

Die so erhaltenen Verbindungen sollen als Heilmittel gegen Gicht Ver-

wendung finden. (D. R. P. 290531 vom 23. August 1914.)

―

r

Darstellung substituierter Chinolin-4-carbonsäuren. Farben-

fabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. Molekulare Mengen von

Isatin und Ketonen werden bei Gegenwart von überschüssigem,

wässrigem Ammoniak kondensiert und die so erhaltenen Amide der

Chinolin-4-carbonsäuren, z. B. mit konzentrierter Schwefelsäure, zu den

entsprechenden Chinolincarbonsäuren unter NH3- Abspaltung verseift.

(D. R. P. 290703 vom 17. Dezember 1913.)

Verbreitung, Bekämpfung und Behandlung der Haut- und Ge-

schlechtskrankheiten im Kriege. Zugleich ein Beitrag zur Novinjektol-

behandlung der Gonorrhoe. W. Scholtz. (D. med. Wochenschr. 1915,

Bd. 41 , S. 728.) sp

—

Beiträge zum Mechanismus der Wutimmunisierung. Cl. Fermi.

Das von der Nervensubstanz getrennte Gift im Speichel und in

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 97. ¹) Ebenda 1915 , S. 427.
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―

-

Speicheldrüsen , das schon in geringerer Menge als das an Nerven-

substanz gebundene (Virus fixe) tödlich wirkt, ist ohne immunisierende

Wirkung.Wirkung. Immunisierende Wirkung der tollwutgiftigen Nervensubstanz

von Tieren (Hühnern, Enten, Gänsen), deren Nervensubstanz ohne immu-

nisierende Wirkung ist, ist nicht oder kaum vorhanden. Die Nucleo-

proteide der Gehirn- und anderer Organsubstanzen zeigen in der immu-

nisierenden Wirkung gegen Lyssa gleiche Verschiedenheiten , wie sie

Verf. früher für die unveränderten Organsubstanzen festgestellt hatte.

Man kann mit den Nucleoproteiden aus Gesamtnervensubstanz immuni-

sieren, mit denen aus weißer oder grauer Substanz für sich aber eben-

sowenig wie mit denen aus anderen Organen. (Zentralbl. Bakteriol.

1915, [I] , Bd. 76, S. 349, 434, 436.)

---

sp

Die Herstellung eines wirksamen Fliegenabwehrmittels. J.

Hamerton. Verf. empfiehlt folgendes Gemisch zur Verhinderung

der Belästigung von Mensch und Pferd durch Fliegen herzustellen .

Pyridin 1 T., Thymol 1/2 T., Safrol 5 T. , Birkenteeröl 5 T. Dieses Gemisch

wird mit Spermacetiöl auf 100 T. ergänzt. Birkenteeröl und Safrol sollen

den Pyridingeruch verdecken und im Verein mit Thymol die Verflüchti-

gung desselben verzögern. Das Gemisch, welches die Haut nicht reizt, soll

alle vier Stunden in dünner Schicht auf Schläfe, Stirn , Ohren und

Handrücken aufgetragen werden. (Pharm. Journ. 1915 , 4. Reihe,

Bd. 41, S. 134.)

-

CS

Bemerkungen zur Bekämpfung der Läuseplage. M. Hönig, G

Ulbrich und K. Kleissl. Verf. geben kurz ihre Erfolge im Labo-

ratorium zur Bekämpfung der Läuseplage mit den verschiedenen Mitteln

an. Bezüglich der Entlausung mittels Wasserdampfes konnte der eine der

Verf. sich von der ungünstigen Einwirkung des Dampfes auf die

Monturen überzeugen. Die Erfolge PREGLS bei der Anwendung von

Ammoniak konnten Verf. bestätigen, ebenso die Erfolge mit schwefliger

Säure. Mit 40 %iger Essigsäure ist die Entlausung eine vollständige

und die Kleider sind nach kurzer Lüftung wieder anziehbar, doch reizt

schon 30 %ige Essigsäure die Epidermis. Zur Orientierung für weitere

Arbeiten veröffentlichen Verf. auch ihre Erfahrungen mit Ameisensäure

(Österr. Chem.- Ztg. 1915, Bd. 18, S. 165.)

12. Verfahren und Apparate zum Mischen und Trennen.")

Verteilungsvorrichtung für Sättigungsapparate. Frederic

Tschudy, Birmingham, Alabama. Der untere Teil des Sättigungs-

gefäßes 10 ist mit dem trichterförmigen Boden 11 und dem Flüssigkeits-

verschluß 12 versehen. Konzentrisch innerhalb des Mantels 10 ist der

Zylinder 13 (Abb. 1 ) eingebaut, der bis zu einem gewissen Abstand

unterhalb der Standhöhe 14 des Sättigungsbades herabreicht. Er trägtEr trägt

im Innern die Zuführungs-

Fig.1.
röhre 15für diezuabsorbierenden

Gase oder Dämpfe, welche als-

dann in den außerhalb 13 ein-

gebauten weiteren Zylinder 16

übertreten. Dieser endigt unten

in den Verteilungsapparat für

das Gas, welcher aus einer An-

zahl Kammern besteht, die oben

durch das gebogene Dach 17

bedeckt sind, dessen untererunterer

Rand 18 (Abb. 2) ausgezackt ist.

Von diesem Rande gehen in

der Richtung nach innen eine

Anzahl Scheidewände 19 aus, die

den Hohlraum des Verteilers in

die Kammern 20 und 21 ein-

teilen. Der Außenrand der

Kammern 21 ist durch die

Deckel 22 verschlossen , am

inneren Ende sind sie nach dem Zylinder 16 zu offen und nehmen aus diesem

das hierin absteigende Gas auf, welches die Kammern in der Richtung

von oben nach unten durchströmt und dann, unterhalb der Auszackungen

der Scheidewände 18 weg, aufwärts durch die Absorptionsflüssigkeit

Fig2

22

Die Scheidewände 19 konvergieren nach 24 und sind hier

durch Platten 25 an den inneren Zylinder 26 befestigt, der den

Zylinder 13 dicht umschließt. Bei dieser Anordnung bilden die Scheide-

wände 19 die erste und die Scheidewände 18 eine zweite Gasverteilung,

so daß letztere eine feinverteilte ist, was die Absorption fördert. (V. St.

Amer. Pat. 1135472 vom 13. April 1915, angem. 21. Sept. 1914.) su

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 123.

Abb. 2.

CS

Filtereinrichtung mit kontinuierlicher oder periodischer Ent-

fernung der Filterkuchen. Gustav Adolf Schütz und Adolf

Friedrich Schütz, Wurzen. Die Abbildungen zeigen die Filter-

einrichtung im senkrechten Schnitt und von oben gesehen nach Ent-

fernung der oberen Gehäusehälfte. In einem zylindrischen Gehäuse a

dreht sich eine Anzahl runder, auf einer Hohlwelle b befestigter Filter-

scheiben c. Zwischen je zwei Filterscheiben

sind Schnecken g angeordnet, welche unter

Zuhilfenahme von Abstreichern den Filter-

kuchen von den Scheiben c abnehmen und

nach außen befördern . Während der Ab-

führung des Filterkuchens liegen die

Schnecken außerhalb der Flüssigkeit. Will

man periodisch arbeiten, so wird zunächst

das Gehäuse a mit Flüssigkeit gefüllt und

der Inhalt unter Druck oder der Innenraum

der Hohlachse unter Luftverdünnung gesetzt.

Haben sich sodann die Filterscheiben mit

einer genügend dicken Schicht von Filter-

kuchen bedeckt, so läßt man die Flüssigkeit

vollständig ab und preßt den Kuchen mittels

Druckluft nach. Die Filterscheiben werden

darauf in Drehung versetzt, so daß der

Filterkuchen von den Schnecken nach außen

befördert wird. Man kann die Einrichtung

auch kontinuierlich betreiben, indem man

zunächst das Gehäuse ganz füllt und eine

Schicht von erforderlicher Dicke sich auf

den Filtern ansetzen läßt. Sodann läßt man die Flüssigkeit so weit

ab, daß die Schnecken und Abstreicher außerhalb der Flüssigkeit sich

befinden, und setzt die Filterscheiben in Drehung. Die Schnecken führen

dann das abgeschiedene Material kurz vor dem Eintauchen der Filter-

scheiben in die Flüssigkeit ab, so daß die von der Hauptmasse des

Filterkuchens befreiten Scheiben sofort wieder in die Flüssigkeit tauchen

und sich auf ihnen von neuem ein Filterkuchen bildet, welcher von

den Schnecken wieder abgeführt wird. (D. R. P. 290629 vom

14. Januar 1914.)

b

i
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13. Brennstoffe. Feuerungen. Öfen. Generatoren. Dampfkessel.*)

Vorrichtung zur Einführung von Zusatzdruckluft in eine Feue-

rung , welche gegen den Rauchkanal durch eine Wand mit Öff-

nungen für die Rauchgase und mit den Zuleitungen für die Zusatz-

luft abgeschlossen ist. Dr. Ernst Enke, Breslau. In der Trennwand

sind Doppeldüsen vorgesehen, deren innere Düsen die Rauchgase und

deren äußere Düsen den Zusatzluftstrom führen. (D. R. P. 290687 vom

24. Mai 1913.)

Vorrichtung zur Regelung der Beschickung und des Zuges

bei Feuerungen entsprechend dem Dampfverbrauch aus dem be-

heizten Kessel mit einer in der Dampfleitung verschiebbaren

Scheibe. Reinhard Hildebrand, St. Louis, V. St. A. (D. R. P.

290679 vom 19. März 1912, Zus. zu Pat. 248431.) i

In seiner Querrichtung bewegliches Förderband für Torfsoden.

Dr. Wilhelm Wielandt, Oldenburg, Grh. Die Einrichtung des

Hauptpatentes 227083 ist hier dahin abgeändert, daß die die Platten

unterstützende Tragschiene in ihrer Längsebene senk- und hebbar ist.

(D. R. P. 290758 vom 17. April 1914, Zus. zu Pat. 227083.) i

Ofenverschluß für liegende Koksöfen mit einer beim Öffnen

und Schließen an Windenketten aufgehängten Tür. Joh. Kloster,

Osterfeld i. Westf. Die Tür wird in Führungen am Ofen zwang-

läufig so geleitet, daß jeweils die gleichen Stellen der Tür die gleichen

Stellen des Mauerwerkes oder des Türrahmens berühren. (D. R. P. 290706

vom 18. Juni 1914.) i

-

—

Betrieb von Staubfeuerungen. Leopold Robert, Hamburg,

und Arnold J. Irinyi, Altrahlstedt. Die ökonomische Verwertung

des Rohteers durch Destillation ist im wesentlichen von dem regel-

mäßigen Absatz des dabei in großen Mengen zurückbleibenden Peches

abhängig. Insbesondere Hartpech ist bisher schwer zu verwerten, bei

der Verwendung als Bindemittel zur Brikettierung von Brennstoffen

werden im Verhältnis zum Brennstoff nur unbedeutende Mengen be-

nötigt. Nach vorliegender Erfindung wird zunächst die Destillation

des Teers allgemein bis auf Hartpech getrieben. Nach Erhärten und

Abkühlen des Peches wird dieses zu feinem Staub gemahlen und in

diesem Zustande unter Zuhilfenahme von Druckluft , ähnlich wie bei

der Kohlenstaubfeuerung, verfeuert. Die Pechstaubfeuerung ist praktisch

wasser- und aschefrei und bildet keine Schlacken , der Heizwert des

Peches soll bedeutend höher sein, wie der des Kohlenstaubes, die er-

reichbaren Temperaturen sollen infolge des geringen Volumens und der

großen Reinheit des Stoffes bedeutend höher sein als bei Kohlenstaub-

feuerungen, ferner sollen die Kosten des Vermahlens von Hartpech er-

heblich geringer sein als die des Vermahlens von Kohle. Das Mahlen

kann unmittelbar vor der Feuerung stattfinden und das Pech durch

die Schleuderkraft des Mahlgeräts in die Feuerung geschleudert werden.

(D. R. P. 290708 vom 7. Juni 1914.) i

—

Zur Frage der Selbstentzündlichkeit der Braunkohlenbriketts.

Mertens. Gut abgekühlte Braunkohlenbriketts sind der Gefahr der

Selbstentzündung nicht ausgesetzt, sobald die Lagerung nicht in zu

hohen Stößen erfolgt ; gleichgiltig ist dabei, ob sie lose aufgeschüttet

oder in Stapeln mit Luftkanälen gesetzt sind. Weitere Versuche im

KÖNIGL. MATERIALPRÜFUNGSAMT haben ergeben, daß die untersuchten .

Briketts auch im frischen Zustande keine Neigung zur Selbstentzündung

haben. (Braunkohle 1915, Bd. 14, S. 111-115.)

-

rl

Roststab zum sich selbsttätig beschickenden und abschlackenden

Rost nach D. R. P. 278513. Heinrich Brams , Cöln a. Rh. Eine

schneckenförmige dünnwandige Ummantelung schließt dicht oder an-

nähernd dicht um das Innenrohr. (D. R. P. 290778 vom 26. Mai 1914,

Zus. zu Pat. 278513.) i

Durch Glühstoff heizbarer Behälter. Brevetawerke G. m. b. H.,

Berlin. Der Behälter ist mit den Glühstoff umschließenden Stützen

versehen, welche aus den Wandungen des Behälters selbst heraus-

gearbeitet sind. (D. R. P. 290751 vom 11. November 1914.) i

Mit Gas und festen Brennstoffen beheizbarer Ofen. Hans

Kämpe , Berlin. In dem in der üblichen Weise für das Heizen

mit festen Brennstoffen eingerichteten Ofen sind besondere Züge an-

geordnet, durch welche die Heizgase eines in den unteren Öfenteil

eingebauten, die Wärme frei in den Raum ausstrahlenden Gasheizkörpers

ziehen. (D. R. P. 290811 vom 1. März 1914.)

-

i

Kontinuierlich arbeitender Flammofen, z. B. zum Behandeln

von Tempergut, mit Vorwärm-, Glüh- und Kühlzone. Hellmuth

Münter, Anklam. - Zwischen den sich gegenüberliegenden Feuerun-

gen sind in der Glühzone Kammern zum Tempern eiligen Gutes vor-

gesehen. Zwischen den einzelnen Teilen sind Absperrorgane angeordnet.

Die Abbildungen zeigen einen geeigneten Ofen in senkrechtem und

wagerechtem Schnitt. Das in zylindrischen Gefäßen a untergebrachte

Tempergut wird auf Rollwagen b in den Schacht c des Ofens ge-

schoben. Durch Schieber d, e, f kann der Schacht in getrennte Räume

A, B, C, D zerlegt werden. Der durch die Schieber d und e seitlich

abzuschließende Raum B wird durch gegenüberliegende Feuerungen g,

die auf der Vorder- und Rückseite des Schachtes liegen, geheizt.

Zwischen den Heizvorrichtungen g sind besondere Temperräume m

vorgesehen, in denen eiliges Tempergut behandelt wird. Aus dem

Temperraum B gelangen die Abgase bei offenen Schiebern in die

Kammern m, außerdem aber durch Kanäle h in den Raum C, welcher

durch Schieber e und f seitlich abschließbar ist. Der Raum C bildet

Abb. 1.
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den mit den heißesten Abgasen geheizten Vorwärmraum. Aus diesem

Raume werden die unterdessen etwas abgekühlten Abgase durch

Kanäle i in den Raum D geführt , welcher durch Schieber ƒ und eine

Türk abschließbar ist. In diesem Raume erfolgt die erste Vorwärmung

des Tempergutes. Der Raum A dient zum Abkühlen des aus dem

Raum B in ihn gefahrenen Tempergutes. Der Abzug der Verbrennungs-

kanäle erfolgt durch Kanäle n. Tote Räume sollen durch die Erfindung

vollkommen vermieden werden. (D. R. P. 290524 v. 8. Febr. 1914.) i

Gebläseleitung für Gasgeneratoren. Poetter G. m. b. H. , Düssel-

dorf. Beim Versagen des Hauptgebläses wird ein Hilfsbläser selbst-

tätig eingeschaltet. (D. R. P. 290831 vom 15. Oktober 1913.) i

-

Gleichzeitige Beheizung von Kesseln mit Kohle und Gas. Barth.

Vergleichende Versuche an Steilrohrkesseln , die einmal mit Kohle

und dann mit Kohle und Koksofengas geheizt wurden, ergaben die

zunächst geradezu verblüffende Tatsache, daß bei dem Versuche mit

Gas- und Kohlenfeuerung, trotzdem die Verdampfung beinahe noch

einmal so groß war, der Nutzeffekt um 4,48 % besser ist Die Erklärung

dafür findet man, wenn man die Luftüberschußziffern vergleicht. Bei

dem Versuche mit der Mischfeuerung lag der Luftüberschuß zwischen

5 und 16 %, während er bei dem reinen Kohlenversuch 50 % betrug.

Zur Beheizung der Kessel dienten selbstschürende Unterwindroste, das

Koksofengas brannte in TERBECK-Brennern. Die Wärmebilanz ergab :

Bei dem Versuch : a) mit Kohlenfeuerung

Am Kessel nutzbar gemachte Wärme

Zu den Rauchgasen abgeführte Wärme

Durch die Herdrückstände abgeführte Wärme

Strahlung und sonstige Verluste .

· 78,90%

11,10 ,,

1,70 ,"9

8,30 ,,

Verluste in den Abgasen

Nutzbar gemachte Wärme 83,38 %

9,60 ,,

Verluste in den Herdrückständen

Verluste durch Strahlung und Leitung

0,89 ,,

6,13 ,,

rl

b) mit Mischfeuerung

(Feuerungstechnik 1915, Bd. 3, Heft 7.)

-

Abstreifer und Staukörper für Wanderroste. Johann Placzek ,

Czechowitz in Böhmen. Der Abstreifer ist kastenförmig gebildet und

besitzt oben einen Belag aus Planroststäben und unten eine Klappe,

durch welche der Luftzutritt zu den auf dem Planrostbelag befind-

lichen Herdrückständen geregelt werden kann. (D. R. P. 290728 vom

1. Februar 1914.) i

Vorrichtung zur Regelung der Geschwindigkeit von Ketten-

rosten entsprechend dem Dampfdruck und der Speisewasserzufuhr

im beheizten Dampfkessel. Emil Eisenbeiss, Redenfelden in Ober-

bayern. (D. R. P. 290779 vom 2. April 1915.)
i

Entaschungsvorrichtung für Dampfkesselfeuerungen mit hinter

dem Rost eingebauten Walzen. American Engineering Com-

pany, Philadelphia, V. St. A. Oberhalb und hinter den Walzen sind

Zubringervorrichtungen angeordnet, welche die Bewegung der zu-

fließenden Rückstände vor der Feuerbrücke umkehren und nach den

Walzen leiten. Als Zubringervorrichtung dient eine mit Zähnen besetzte

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 115.
iWalze. (D. R. P. 290659 vom 9. Juli 1914.)



Nr. 46/47. 1916 137Chemisch-Technisches Repertorium.

18. Gase. Trockene Destillation. Teerprodukte.")

-

Wasserstoffgaserzeuger mit am Boden angeordnetem Rost.

Dipl. Ing. Karl Schaefer, Charlottenburg. Um zu verhindern,

daß in der Heizperiode das Eisenerz über dem Rost infolge zu starker

Erhitzung schmilzt, wodurch den von unten eintretenden Gasen der

Fig. 1.

25

Q

Weg durch die Erzschachtfüllung größten-

teils versperrt und dadurch die Leistung

des Gaserzeugers vermindert wird, ist nach

dieser Erfindung unter dem Rost eine all-

seitig geschlossene Heizkammer 16 ein-

gebaut, in welcher die völlige Verbrennung

der Heizgase stattfindet, so daß das Erz

von der Flamme nicht getroffen wird. Die

Abbildungen zeigen den Apparat in senk-

rechtem und wagerechtem Schnitt. Der

Gaserzeuger 1 besteht aus einem Mantel 6

aus feuerfestem Material, in welchen die

24 Eisenerze 8 durch einen Stutzen 7 eingeführt

werden, zu welchem die Leitungen 11, 12, 13

für die Gase , den Wasserdampf und die

Verbrennungsluft führen. In die unter dem

Schacht befindliche geschlossene Heiz-

kammer 16 münden die Leitungen 28, 29

und 30 für Gas, Dampf und Luft. Die

Kammer 16 wird von einem Rost 14 über-

deckt, welcher Düsen oder Schlitze 17 be-

sitzt und dach-, kegel- oder pyramidenförmig

ausgebildet ist. Von der erhöhten Mitte aus

fällt der Rost nach den Öffnungen 18 und 19

des Schachtes ab. Sollen die Eisenerze 8

aus dem Schacht entfernt werden, so werden

20 die Deckel 20 und 21 der seitlichen Off-

nungen 18 und 19 abgenommen, worauf

die Beschickung 8, durch die abwärts ge-

neigten Rostflächen geführt, leicht heraus-

gleiten kann. Um eine schnellere Entleerung

des Schachtes herbeizuführen, kann von den Schachtöffnungen 22 und 23

mit den Deckeln 24 und 25 aus das Erz mittels Stangen nachgeschoben

werden. (D. R. P. 290 529 vom 3. Mai 1914.)

21-

Fig. 2.

—

i

Vorrichtung zur automatischen Messung der Zusammensetzung

von Gasen oder Gasgemischen mittels einer Wheatstoneschen Brücke.

Hermann Heinicke , Seehof bei Teltow. In der Abbildung istIn der Abbildung ist

mit 1 ein aus engmaschigem Drahtgeflecht oder aus Ton bestehendes

Rohr, mit 2 sind Klemmschrauben bezeichnet, zwischen welchen der

Platindraht 3 eingeklemmt ist. Mit 4 sind die Verschlußplatten des

Zylinders, mit 5 die Anschlüsse für den Glühdraht 6 bezeichnet. Die

Stromquelle 7 dient zur Speisung des Glühdrahtes 6. Mit 8, 9 und

10 sind abgeglichene Widerstände, mit 11 ist ein Galvanometer oder

ein anderes geeignetes Anzeigeinstrument, mit 12 die Stromquelle für

die Wheatstonesche Brücke bezeichnet. Zur Messung der Gas-Zu-

sammensetzung wird die Brücke so abgestimmt, daß, wenn der den

einen Zweig der Brücke bildende Platindraht eine bestimmte Temperatur

erreicht hat, das in die Brücken-

anordnung eingeschaltete Galva-

nometer keinen Strom anzeigt.

Treten jetzt brennbare oder

explosible Gase auf , so ver-

brennen diese Gase oder Gas-

gemische an dem glühenden

Platindraht und bringen so

eine Temperaturerhöhung her-

vor, wodurch der Hitzdraht

stärker erwärmt wird. Da der

elektrische Leitungswiderstand

des Platindrahtes sich mit seiner

Temperatur ändert , so wird

durch die Temperaturerhöhung

des Hitzdrahtes das Gleichge-

wicht der Brücke gestört, und

die Nadel des Galvanometers

zeigt einen bestimmten Aus-

schlag an. Je größer die auf-

.

12

tretenden Gasmengen werden , um so größer wird die Temperatur-

änderung des in die Brücke eingeschalteten Platindrahtes und dem-

entsprechend der Ausschlag der Galvanometernadel werden. Treten

") Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 117.

keine brennbaren oder explosiblen Gase auf, sondern gesundheits-

schädliche, wie Kohlendioxyd oder Stickstoff, so tritt eine mehr oder

minder starke Abkühlung des Brückenzweiges ein und dementsprechend

eine mehr oder minder starke Abnahme des elektrischen Leitungs-

widerstandes , welche durch den Ausschlag der Galvanometernadel in

der entgegengesetzten Richtung kenntlich gemacht wird. Um zu ver-

hindern, daß eine Explosion des Gases oder Gasgemisches durch Ent-

zündung an dem glühenden Draht hervorgerufen wird, ist dieser Teil

der Brückenanordnung in ein Rohr 1 aus engmaschigem Drahtgeflecht

oder in einen Tonzylinder eingebaut. (D. R. P. 290581 v. 9. Jan. 1914.) i

Der Gasfortschritt in den Vereinigten Staaten. M. L. Hamlin.

(Journ. Ind. Eng. Chem. 1915, Bd. 7, S. 351.)
sm

Ofen zur Herstellung von Ammoniak durch Schwelen bitumi-

nöser Stoffe bei niedriger Schweltemperatur. Torfentgasung

Stauber G. m. b. H., Berlin.

-
Bei der Gewinnung des

Stickstoffgehaltes der Kohle

in Form von Ammoniak

durch trockene Destillation

nach D. R. P. 284 1781) hat

sich herausgestellt, daß die

Vergasung wesentlich be-

schleunigt werden kann, wenn

in die beiden Seitenkammern,

welche im zylindrischen Teil

des dort verwendeten Ofens

durch die aus Rohren be-

stehende Wand gebildet

werden, je ein Gitter aus

Metallstäben eingehängt wird.

DerEntgasungsraum ist durch

Dampfrohre in zwei Kammern

geteilt, von denen die eine

aus dem Beschickungstrichter

gefüllt wird. Bei Beginn der

Vergasung wirkt die Feuerung

so lange, bis der Inhalt der

gefüllten Kammer glüht.

Jetzt kann die Feuerung ge-

leertwerden, weil derglühende

Inhalt der Kammer die Scha-

motteausfütterung der noch

leeren Kammer zum Glühen

bringt. Die zu beiden Seiten

der Rohrwand s liegenden

Kammern sind im Querschnitt

halbkreisförmig, sodaß von

der glühenden Schamotte-

ausfütterung das eingefüllte

Gut zum Schwelen gebracht

wird. Das Schwelen schreitet

von der Ummantelung des

Ofens nach dem Innern fort,

sodaß das an der Scheide-

d

α

لثمم

<=

wand s liegende Gut erheblich später zum Schwelen gelangt als das

an der Ummantelung liegende. Durch vorliegenden Ofen soll der

Schwelprozeß wesentlich beschleunigt werden. Wird der Ofen in Be-

trieb gesetzt, so hat die Feuerung d die Schamotteausfütterung zum

Glühen gebracht und das Glühen auch auf die Stäbe der eingehängten

Gitter übertragen. Aus dem Trichter a wird eine der Kammern ge-

füllt, wobei das Schwelgut hinabsinkt und sich an die glühende Ofen-

ummantelung und um die glühenden Stäbe v legt, und der Schwel-

prozeß von der Schamotteausfütterung nach innen und von den Stäben r

nach außen fortschreitet, sodaß beide Schwelzonen in kurzer Zeit zu-

sammenstoßen. (D. R. P. 290577 vom 11. Juni 1914.)
i

Verfahren und Vorrichtung zum Betrieb von Wassergaserzeugern

mit einer in den oberen Schachtraum eingebauten Entgasungs-

retorte. Dr. Hugo Strache, Wien. Behufs Erzeugung des aus

Steinkohlengas und Wassergas bestehenden Mischgases bleibt während

des größten Teiles der Dauer des Warmblasens der Gasabgang aus

der Entgasungskammer (Retorte) vollständig gesperrt, und die Ab-

messungen eines oberhalb der Kohle frei werdenden Sammelraumes

werden so gewählt, daß das während des Warmblasens entstehende

Steinkohlengas, welches leichter ist als die Warmblasegase Kohlenoxyd

1) Chem.-Ztg. Repert. 1915, S. 209.
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Kohlendioxyd und Stickstoff, sich hier zu sammeln vermag. Während

der darauffolgenden Wassergasentwicklungsperiode wird dann das in

der Kammer angesammelte Steinkohlengas durch den von unten kom-

menden Strom des Wassergases in die Vorlage gedrängt und somit

gewonnen. Beim nächsten Warmblasen wird die Gasableitung so lange

offen gehalten, bis das im Entgasungsraum noch befindliche Mischgas

durch die Aufblasegase ver-

drängt ist. Die Abbildung

zeigt einensenkrechten Schnitt

durch einen Mischgasgenera-

tor. Der Unterteil 4 des Ge-

nerators ist mit Koks gefüllt,

in der darüber befindlichen

Entgasungskammer (Retorte)/

befindetsich die Kohle. Durch

Einblasen von Luft durch das

Rohr 6 unter den Rost 5 wird

die Kokssäule zum Glühen

erhitzt und das entstehende

Kohlenoxyd durch Einblasen

von Sekundärluft bei 8 ver-

brannt, wobei die Verbren-

nungsgase die Entgasungs-

kammer1 umspülen und durch

das mit Schieber versehene

Rohr 10 zum Schornstein ent-

weichen. Oberhalb der Kohle

befindet sich ein freier Raum 2,

welcher sich allmählich mit

den Destillationsprodukten

füllt, wodurch die in den

Zwischenräumen der Kohle

vorhandenen schwereren Auf-

blasegase abwärts gedrängt

werden und aus dem Unterteil der Entgasungskammer in die Heizgänge

entweichen. Der Gasabgangsschieber 16 ist während des Warm-

blasens geschlossen. Beim darauffolgenden Gasen werden der Wind-

einlaßschieber 7 im Rohr 6 und der Luftschieber 9 geschlossen, und es

wird durch das Rohr 11 Dampf eingeblasen. Der Schornsteinschieber

im Rohr 10 wird ebenfalls geschlossen, der Gasabgangsschieber 16 hin-

gegen geöffnet. Das im Generatorunterteil entstehende Wassergas durch-

streicht die Entgasungskammer und verdrängt die hier angesammelten

Destillationsgase durch den Schieber 16 nach der Vorlage. Während

dieser Zeit destilliert die Kohle weiter, in dem Raum 2 oberhalb der

--

Kohle befindet sich daher am Schluß der Gasperiode ein Gemisch

von Wassergas und Destillationsgasen (Steinkohlengas). Beim neuerlichen

Warmblasen werden der Schieber im Rohr 10, der Windeinlaßschieber 7

und der Luftschieber 9 geöffnet. Der Gasabgangsschieber 16 bleibt

ebenfalls so lange offen, bis das Wassergas und die Destillationsgase

aus der Entgasungskammer 1 und dem Raum 2 verdrängt sind. In

diesem Augenblick schließt man den Schieber 16, so daß nun der

Raum 2 und die Entgasungskammer sich wieder mit frischem Destilla-

tionsgas füllen. Man kann auf diese Weise ohne maschinelle Vorrich-

tungen die Destillationsprodukte der Kohle neben dem Wassergas ge-

winnen. (D. R. P. 290545 vom 9. Dezember 1914.) i

Wassergaserzeuger für den Kleinbetrieb. Dellwik- Fleischer

Wassergas-Gesellschaft m. b. H. , Frankfurt a. M. Die Ab-

bildungen zeigen den Generator von vorn und im senkrechten Schnitt.

In der Mitte der Abgasklappe a ist die Dampfdüse q eingesetzt. Das

Scharnier g ist zugleich als Hahn ausgebildet und durch Rohr mit

der Düse q verbunden. Der Dampferzeuger p ist in üblicher Weise

über dem Generatorschacht angebracht. Das Verbindungs rohr d zwischen

dem Generatorschacht und

dem daneben befindlichen

Skrubber ist am unteren Ende

mit einem Tauchrohr ver-

sehen. In diese Leitung d

mündet über dem Ventil e

die Luftleitung o, die durch

einen von Hand zu betreiben-

denVentilator m gespeist wird.

Oberhalb des Ventilkörpers

mündet in das Ventil e das

Rohr 1, welches in ein

unter dem Skrubber befind-

liches Wassergefäß eintaucht.

In der abgebildeten Stellung

m

d

-

ist der Hebel f nach oben gedrückt, infolgedessen die mit dem

Hebel verbundene Abgasklappe a geschlossen und das als Hahn aus-

gebildete Scharnier derart gestellt, daß der Dampf durch das Rohr r

in die Düse q strömt. Ferner ist das Ventil e geschlossen , so daß

das Gas aus dem Hals des Generators nach unten und durch die

Leitung d unmittelbar in den Skrubber strömen kann. Sobald der

Hebel f nach unten bewegt wird , wird die Abgasklappe a gehoben,

der Hahn g geschlossen und gleichzeitig das Luftventil e geöffnet.

Nunmehr wird mittels des Ventilators m Luft durch die Leitung o und

den Generatorschacht gepreßt. In den Skrubber kann dabei keine Luft

gelangen. (D. R. P. 290604 vom 15. Januar 1915.)

24. Öle. Fette. Kerzen. Seifen.*)

Entkernen von Palmnüssen und anderen Früchten mit harter

Schale. Friedr. Krupp Akt. - Ges. Grusonwerk, Magdeburg-

Buckau. Die Früchte werden zwischen mehreren übereinander ge-

lagerten Walzen hindurchgeleitet , wobei die Durchgangsspalten von

Walze zu Walze enger werden. Führungsflächen leiten das Gut von

Spalt zu Spalt. (D. R. P. 290646 vom 26. Februar 1914.)
i

Unsere wichtigsten Ölpflanzen. (Seifens.- Ztg. 1915, Bd. 42, S. 764.) cs

Mischtrommel zur Behandlung von Samen mit Öl. Rasmus

Jensen Ostergaard , Stensballe in Jütland. Die in einer wagerechten

Trommel umlaufende Rührwelle besteht aus einer Walze mit dreieckigen,

achsial angebrachten Leisten. (D. R. P. 290752 v. 16. Okt. 1913.) i

Baumwollsaat und Produkte daraus. M. Schanz. (Seifens.-

Ztg. 1915, Bd. 42, S. 971.)
CS

CS
Sonnenblumenöl. (Seifens.-Ztg. 1915, Bd. 42, S. 886.)

Zur Frage des Nachweises von Tranen und ihrer Hydrierungs-

produkte. J. Davidsohn. (Seifens.-Ztg. 1915, Bd. 42, S. 678.) CS

Kambaraerde und ihre bleichende Wirkung auf Öle. S. Ueno.

(Seifens.-Ztg. 1915, Bd. 42, S. 783, 802 und 826.) CS

CS

---

i

Verf. gibtZur Bestimmung des Glycerins. W. Steinfels.

seine Variante der HEHNERSchen Glycerinbestimmung genauer bekannt,

welche darin besteht, daß die unbequeme Urtitersubstanz Eisen durch

das angenehmere Jod und die zeitraubende und unscharfe Tüpfeltitration

mit Ferricyankalium als Indicator durch die elegante, scharfe und rasche

mittels Natriumthiosulfat und Stärkelösung ersetzt wird. In Vereinigung

mit der zeitsparenden Zinksulfatmethode ist eine Glycerinbestimmungs-

methode geschaffen worden, welche in vielen industriellen Betrieben

willkommen sein dürfte, die ausführlicher beschriebene Variante der

HEHNERSchen Bichromatmethode aber wird jeder Anforderung an

wissenschaftlicher Genauigkeit Genüge leisten. (Seifensieder-Ztg. 1915,

Bd. 42, S. 721.) CS

CS

Die neuzeitliche Toilettenseifenfabrikation. B. Zienle. (Seifens.-

Ztg. 1915, Bd. 42, S. 949.)

Ersparnisse in der Schmierseifenfabrikation. E. K. (Seifens.-

Ztg. 1915, Bd. 42, S. 801.) CS

Leichtlösliche Riegelseifen. L. B. (Seifens.-Ztg. 1915, Bd. 42, S.781 .) cs

Gefüllte Riegelseifen . E. (Seifens. -Ztg. 1915, Bd. 42, S. 700.) cs

Über Riegelseifen. (Seifens.-Ztg. 1915, Bd. 42, S. 883.) CS

Riegelseifen mit Kalilaugenzusatz hergestellt. Bergo. (Seifens.-

Die Chemie im Dienste der Stearin- und Kerzenfabrikation.

G. Seifert. (Seifens.-Ztg. 1915, Bd. 42, S. 679.)

Über Stearin- und Kerzenfabrikation. R. Ockel. (Seifens.-Ztg. Ztg. 1915, Bd. 42, S. 969.)

1915, Bd. 42, S. 762 und 782.) CS

Die Verarbeitung der fetthaltigen Rückstände in der Stearin-

fabrikation. H. Walter. (Seifens.-Ztg. 1915, Bd. 42, S. 761.) CS

Aus der Praxis der Fettsäure -Verarbeitung. Bergo. (Seifens.-

Ztg. 1915, Bd. 42, S. 865.) CS

CS

Cocosseifen und hochgefüllte Leimseifen. I. B. (Seifens.-Ztg.

1915 , Bd. 42, S. 677.) CS

Kalikernseife, eine Kriegsseife. J. Schaal. (Seifens.-Ztg. 1915,

Bd. 42, S. 827.) CS

Die Fabrikation von Seifenpulvern und Waschpulvern. A.

Ewers. (Seifens.-Ztg. 1915, Bd. 42, S. 723.)
CS

CS
Fettgewinnung aus Abwasserschlamm für die Seifenindustrie.

Die Fabrikation von Lanolin. B. Lach. (Seifens. - Ztg. 1915,

Bd. 42, S. 950.)

*) Vergl . Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 119. P. M. Grempe. (Seifens.- Ztg. 1915, Bd. 42, S. 867.)
CS
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31. Metalle.")

Zur Analyse des Zinks. Es werden die in Amerika gültigen

Analysenmethoden für die Zinkanalyse angegeben. Das Blei wird hierbei

entweder elektrolytisch oder nach der » Bleisäuremethode « bestimmt. Das

Eisen wird durch Lösen des Zinks in HNO3 , Fällung durch NH3 in

schwefelsaurer Lösung und Titration durch KMnO, bestimmt. Das

vorhandene Cadmium wird nach einer doppelten Fällung als Sulfid

entweder als Cadmiumsulfat gewogen oder elektrolytisch bestimmt.

(Chem . News 1915, Bd. 112, S. 170.)

----

CS

Schnellanalyse für Legierungen aus Zinn, Antimon und Arsen .

F. A. Stief. Verf. bestimmt Zinn, Antimon und Arsen in derselben

abgewogenen Probe, ohne zu filtrieren, indem er folgendermaßen ver-

fährt : Die Substanz wird in konzentrierter Schwefelsäure gelöst ; hierauf

wird Wasser und Salzsäure hinzugegeben, mit Kaliumchlorat oxydiert

und das Chlor abgeraucht. Sodann wird die Lösung mit Schwefel

versetzt und gekocht, bis dieser verschwunden ist. Man läßt abkühlen

und verdünnt mit Wasser. Nachdem konzentrierte Salzsäure und Bims-

stein hinzugegeben worden sind, wird das Arsen abdestilliert, Zinn

und Antimon werden titrimetrisch mit Kaliumjodid bestimmt. (Journ .

Ind. Eng. Chem. 1915, Bd. 7, S. 211.)

--

sm

Zur Analyse von Turbadiumbronze. H. Williams. Verf. gibt

seine Methode zur Bestimmung der einzelnen Bestandteile dieser seit

kurzer Zeit zur Herstellung von Propellern in den Handel gebrachten

Legierung an. Verf. beschreibt kurz den Gang der Bestimmung von

Sn, Cu, Pb, Fe, Al, Mn, Zn, Ni und ergänzt schließlich seine Mit-

teilungen durch kurze Noten zur Gebrauchsanweisung der einzelnen

Analysenvorgänge. Verf. führt nach dieser Methode, welche genaue

Resultate ergibt (0,1 % Differenz, durch Verunreinigungen an Bi, As

und O verursacht, sind nicht in Rechnung gezogen), etwa 25 Analysen

dieser Legierung jede Woche durch. (Chem. News 1915, Bd. 112, S. 175.) cs

Die Bestimmung des Schwefels im Bleiglanz. J. O. Joseph.

- Verf. schlägt vor, den Schwefel im Bleiglanz durch KCIO3 + HNO3

zu lösen, die Lösung zur Trockne zu verdampfen, mit H2O auf-

zunehmen , das PbSŐ absetzen zu lassen, gut auszuwaschen , in

Ammoniumacetat zu lösen, zu kochen und die Lösung mit molybdän-

saurem Ammonium und Gerbsäure als Indicator zu titrieren. (Chem.

News 1915, Bd. 112, S. 149.) CS

Über Metallnebel. R. Lorenz. Die kolloidale Natur der

LORENZschen Metallnebel in Salzschmelzen ist für den festen Zustand

durch den Nachweis disperser Teilchen im Ultramikroskop nachgewiesen.

Diese dispersen Metallteilchen sind in Krystallen oft nach den Symmetrie-

ebenen orientiert. (Phys. Ztschr. 1915, Bd. 16, S. 204.) br

Über Bleinebel in Bleichlorid. R. Lorenz und W. Eitel.

Metallisches Blei , das in geschmolzenes Bleichlorid bei etwa 600 ° C.

eingeführt wird, verteilt sich darin explosionsartig als schwarzer feiner

Nebel von kolloidalen, ultramikroskopischen Bleiteilchen. Bei schnellem

Erkalten erstarrt das Bleichlorid krystallisch ohne eigene innere Zer-

setzung, bleibt selbst optisch leer. Die Bleiteilchen zeigen im erstarrten

Chloride Beugung des Lichtes an kolloidalen Teilen in anisotropem

Medium, Verdopplung, Dispersion anisotroper Strahlen, Polarisation des

Lichts in zwei aufeinander senkrechten Richtungen ; sie sind im Krystalle

nach dessen Struktur gelagert. Durch Behandlung mit Cl und HCl

können die Krystalle wieder hell und optisch leer gemacht werden;

KCN ruft beim Eintragen in Bleichlorid die gleichen Bleinebel hervor.

(Ztschr. anorg. Chem. 1915, Bd. 91 , S. 46-56.)

-

ak

Über Silbernebel in Silberchlorid und Silberbromid. R. Lorenz

und W. Eitel. Schwarze und bräunliche Nebel von ultramikro

skopischen kolloidalen Metallteilchen werden durch Eintragen von

metallischem Silber bei 1100 ° C. in optisch leeres Silberchlorid und

Silberbromid erzeugt. Die Erscheinungen gleichen den Bleinebeln in

Bleichlorid, sind jedoch vereinfachter, da das Medium isotrop ist. Bei

längerer ultramikroskopischer Belichtung verfärbt sich Silberbromid,

wie beim photographischen Kopierverfahren ; doch sind die aus-

geschiedenen Teilchen amikronisch klein, so daß hier ein Tyndallkegel

nicht zu beobachten ist. (Ztschr.anorg. Chem. 1915, Bd. 91 , S. 57-60.) ak

Über Thalliumnebel in Thalliumchlorid und -bromid. R. Lorenz

und W. Eitel. Durch Abscheidungen von metallischem Thallium in

feinster Form, sei es elektrolytisch, sei es durch Eintragen des Metalls

in das geschmolzene Chlorid oder Bromid, entstehen rotbraune Färbungen.

Das ultramikroskopische Bild der kolloidalen Teilchen gleicht den Rubin-

gläsern; weil die Krystallform regulär ist, treten Doppelbrechung und

Doppelbilder nicht auf. Da sich das Chlorid und das Bromid beim

Schmelzen etwas zersetzen , sind optisch leere Salze nicht zu erhalten ;

auch beim Schmelzen bilden sich schon Nebel von ultramikroskopischen

Teilchen. (Ztschr. anorg. Chem. 1915, Bd. 91 , S. 61-65.)

Vergl. Chem .-Ztg. Repert. 1916, S. 128.

ak

Zur Kenntnis der Viscosität und Dichte geschmolzener Metalle

und Legierungen. M. Plüss.
M. Plüss. Diss. Basel 1915. 44 S. 8°.

Die Struktur des elektrolytisch abgeschiedenen Kupfers.

A. Sieverts und W. Wippelmann. Die mikroskopische Be-

trachtung von Kupfer, das auf gerade eintauchender Eisenblechkathode

aus schwefelsaurer Lösung abgeschieden war, ließ erkennen, daß die

Größe der Krystalle in saurer Lösung zunächst abnimmt, mit steigender

Stromdichte dann aber wieder zunimmt und unregelmäßig wird. Das

Minimum der Krystallgröße wird verschoben nach höherer Stromdichte

zu (von 0,05 auf 0,1 Amp.) , durch Rühren, Erwärmen, Erhöhung des

Sulfatgehaltes. Die Erhöhung des Säuregehaltes macht die Abscheidung

auch bei höheren Stromdichten (über 0,2 Amp.) gleichmäßiger ; Zusätze,

welche die Viscosität erhöhen, wie Glycerin und Aluminiumsulfat, wirken

ähnlich. Die Gegenwart kolloidaler Stoffe macht die Niederschläge

durch die Mitabscheidung kolloidaler Substanzen spröde und brüchig.

Die Abscheidungen aus neutralen Lösungen sind unregelmäßig, die aus

alkalischen Lösung zwar regelmäßig, aber ohne erkennbare Struktur.

Letztere haften fest an der Unterlage, während sich die Abscheidungen

aus sauren Lösungen leicht abheben lassen. Die Härte des Kupfers

ist am größten in der zuerst auf der Kathode abgeschiedenen Schicht.

(Ztschr. anorg. Chem. 1915, Bd. 91 , S. 1-45 .)
ak

Die Kupferraffination in den Vereinigten Staaten von Nord-

amerika. O. Nielsen. (Metall u. Erz 1915, Bd. 12, S. 439 u . 464.) u

Eisenschutz für Kupfer und Kupferlegierungen gegen die zer-

störende Wirkung des Seewassers. C. G. Tietzens Eidam , Bautzen.

-Man wendet bisher den Eisenschutz auf Kupfer- oder Kupferlegierungs-

flächen in Form von Spiralen, Netzen u. dgl. Drahtgebilden an, welche

zur Herstellung einer gut leitenden Verbindung an die zu schützenden

Flächen dicht angelegt werden. Das Eisen scheidet dabei infolge der

auftretenden elektrischen Wirkung kräftig Eisenoxyd ab, und es bildet

sich nach einiger Zeit auf der Kupferoberfläche eine Eisenoxydschicht,

welche die Kupferfläche isoliert und als Schutzschicht für sie wirkt.

Es hat sich gezeigt, daß die Eisenspiralen oder -netze sich nicht fest

mit der zu schützenden Schicht verbinden lassen, den freien Strömungs-

querschnitt bei Rohrleitungen erheblich verringern und durch Ab-

bröckeln in größeren Stücken die Absperrorgane verstopfen. Um diese

Mängel zu beseitigen, wird nach dieser Erfindung der Eisenschutz in

Form feiner Späne oder als Eisen- oder Stahlfeilicht möglichst gleich-

mäßig verteilt, auf die zu schützende Kupferfläche gebracht und mit

dieser fest verbunden , was durch Aufwalzen oder Aufpressen bewirkt

werden kann. Da die eingewalzten Späne der Oxydation eine große

Oberfläche darbieten, so wird eine gleichmäßig starke Oxydschicht auf

der ganzen Fläche gebildet , der Rohrquerschnitt wird nicht verringert

und Abbröcklungen finden nicht statt. (D. R. P. 290647 v. 14. Juni 1914.) i

Verbinden von überlappten Blechen aus Aluminium , Messing

und anderen Metallen oder Metallegierungen ohne eigentliche

Schweißtemperatur durch elektrische Widerstandsschweißung .

Pfretzschner & Co. , Maschinenfabrik, Pasing-München.

Aluminium kennt keine eigentliche Schweißhitze, es kann nicht dauernd

in einem Zustande erhalten werden, in welchem es schmied- oder

schweißbar ist, weil , wenn die Glühtemperatur erreicht ist , fast sofort

das Schmelzen beginnt. Um daher eine Verschweißung oder Ver-

schmelzung von Aluminiumblechen zu erreichen , dürfen nur die ein-

ander berührenden Flächen auf eine möglichst geringe Tiefe in den

verschweißbar oder verschmelzbar flüssigen Zustand kommen, wogegen

der Teil der zu verbindenden Bleche, welcher unmittelbar unter oder

über den den Strom zuleitenden Rollen sitzt und den Strom von diesen

abnimmt, nicht zum Schmelzen kommen darf, weil sonst durch den

Druck der Rollen das flüssige Material herausgedrängt werden würde.

Um das Schmelzen der äußeren Blechschichten zu verhindern, wird

während des Stromdurchganges eine Kühlflüssigkeit unmittelbar an die

Berührungsstellen der überlappten Bleche mit den als Elektroden

dienenden Rollen geleitet , insbesondere in feinem Strahle gespritzt.

Das Wasser verdampft sofort, hält aber die Oberflächen der Bleche in

starrem Zustande , während im Innern die beiden sich berührenden

Bleche auf Schweiß- oder Schmelztemperatur und zur Verbindung ge-

langen. (D. R. P. 290745 vom 21. Februar 1914.)
i

Arbeiten über schwefelsäurebeständige Legierungen durch Ver-

besserung der Säurebeständigkeit des Nickels. R. Irmann. Diss.

Aachen 1915. 18 S. Gr. 8°.

Über den Einfluß des Titans auf Nickel. O. Laue. Diss.

Aachen 1915. 17 S. Gr. 8°.

Neuartige Herstellung von Ferro-Nickel aus kupferarmen sul-

fidischen Nickelerzen. E. Thilges. Diss. Aachen 1915. 27 S. 8°.

Studien über Kobaltlegierungen. B. Egeberg. Diss . Aachen

1915. 24 S. Gr. 8°.
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32. Photochemie und Photographie.")

ChemischeTellurtonbad für photographische Silberbilder.

Fabrik auf Aktien (vorm. E. Schering), Berlin. Das Tellurtonbad

des Hauptpatentes 271041¹) ist durch einen Gehalt einer Auflösung

von Tellur in Schwefelalkali gekennzeichnet. Weitere Versuche haben

ergeben, daß auch Auflösungen von Tellurverbindungen , z. B. von

Tellurdioxyd, telluriger Säure oder Tellursäure in Schwefelalkalilösung

sich ebenfalls zum Tonen eignen. Die Herstellung dieser Auflösungen

geht schneller vor sich als beim Hauptpatent und bietet daher technische

Vorteile. Beispielsweise trägt man in 100 ccm einer 10%ig. Schwefel-

natriumlösung 1 g tellurige Säure ein, welche sich unter starker Dunkel-

färbung auflöst, und erwärmt darauf kurze Zeit. Man erhält eine hell-

gelbe Lösung, welche für den Gebrauch mit 20-30 T. Wasser ver-

dünnt wird. (D. R. P. 290720 v. 17. Febr. 1915, Zus. zu Pat. 271041.) i

Verfahren zur photographischen Aufnahme mittels einer

Kamera. Heinrich Traut, Alois Lammer und Nikolaus Kammer,

München. Der Träger der lichtempfindlichen Schicht wird unmittel-

bar auf die nach der Einstellung des Bildes unverrückt in ihrer Lage

verbleibende Einstellfläche gelegt. (D. R. P. 290587 v. 23. Jan. 1914.) i

-

Photographische Kamera mit angebauter Filmpackkassette .

Wilhelm Gutmann , Frankfurt a. M. In der Filmpackkassette sind

eine oder mehrere Nuten angebracht, welche durch einen Klappdeckel

verschließbar sind. (D. R. P. 290382 vom 23. Dezember 1914.)
i

Zusammenlegbare Reflexkamera. Anton Aretz , Stuttgart

(D. R. P. 290412 vom 24. Juni 1914.) i

Photographische Filmkamera, bei welcher eine Doppel-

belichtung des Films dadurch verhindert wird , daß der Verschluß

mit dem Filmschaltwerk gekuppelt ist. New Ideas Manufacturing

Company, Brooklyn. - Die Kupplung zwischen Verschluß und Film-

spule ist derart, daß der Filmvorschub gleichzeitig mit dem Lösen der

Sperrung der Verschlußschieber erfolgt. (D. R. P. 290 441 v. 8. März 1914.) i

Vorrichtung zum Schätzen der Dichte von Negativen. Josef

Pennarz , Aachen. Vor einer gleichmäßig beleuchteten Mattscheibe

ist ein Musternegativ und daneben das zu prüfende Negativ in einem

Rahmen aufgestellt. Über dem letzteren Negativ sind eine Anzahl

Seidenblätter umlegbar untergebracht, so daß durch Bedecken dieses

Negativs mit entsprechend vielen Seidenpapierblättern der Unterschied

in der Dichte der beiden Negative ausgeglichen und dadurch zahlen-

mäßig festgestellt werden kann. (D. R. P. 290514 vom 9. Juni 1915.) i

Kopierrahmen für photographische Zwecke zum Kopieren mit

Masken. Willi Schmidt, Bromberg. Zwei besondere äußere

Klammern sind zum Festhalten der Maske auf dem Negativ vorgesehen.

(D. R. P. 290493 vom 1. Mai 1915.)
i

Stellenweises Abschwächen , Verstärken oder Färben photo-

graphischer Schichten. Klimsch & Co. , Frankfurt a. M. — Das

bisherige Verfahren des Abdeckens der nicht zu verändernden Stellen

des Negativs mit Asphalt, Gummi o. dgl. ist zeitraubend und umständ-

lich und erzeugt sog. abgesetzte Konturen, welche sich auf der Kopie

störend bemerkbar machen. Versucht man , die Verstärkungs- oder

Abschwächungslösungen direkt auf das trockene oder angefeuchtete

Negativ mit dem Pinsel aufzutragen , so entstehen deutlich begrenzte

Flecken oder Ungleichheiten , welche die Platte oft ganz verderben.

Um eine gleichmäßige Einwirkung der Agenzien und genaue , aber

weiche Umrisse zu erzielen , setzt man nach dieser Erfindung der

wässrigen Lösung des ohne vorherige Abdeckung mit dem Pinsel

aufzutragenden Abschwächers oder Verstärkers ein Verdickungs- oder

Verzögerungsmittel zu, oder man verwendet eine andere Flüssigkeit als

Wasser zum Lösen der betreffenden Chemikalien. Als solche Ver-

dickungsmittel kommen z. B. dicke Gummi arabicum-Lösung, flüssiger

Leim, Zuckersirup u. dgl. in Betracht. In ähnlicher Weise wirken auch

konz. Salzlösungen verzögernd , z. B. ermöglicht gesättigte Kochsalz-

lösung beim FARMERSchen Abschwächer ein genaues und doch weiches

stellenweises Abschwächen. Als besonders geeignetes Verzögerungs-

mittel hat sich Glycerin bewährt, welches sowohl zum Verdicken der

wässrigen Lösung als auch unmittelbar als Lösungsmittel, z. B. für die

Bestandteile des FARMERSchen Abschwächers (Fixiernatron und rotes

Blutlaugensalz) dienen kann. Auch für die stellenweise Verstärkung

eignet sich Glycerin, indem man beispielsweise den bekannten konz.

Agfa- Verstärker mit der neunfachen Menge Glycerin verdünnt. Man

kann nach diesem Verfahren auch stufenweise oder verlaufend ver-

stärken oder abschwächen, was bisher nicht ausführbar war. (D. R. P.

290719 vom 29. November 1913.)

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 103. ¹) Ebenda 1914, S. 152.

i

-

Prüfung der Strahlenvereinigung bei Beleuchtungskondensatoren

und Objektiven. R. Schmehlik.R. Schmehlik. Zur Auffindung des Strahlen-

gangs wird fluorescierendes Glas benutzt. (Phot. Ind. 1915, S. 127.) ph

Zerlegen von Texten durch Rasterkopie für Rakeltiefdruck.

Frédéric Thévoz , Genf. Die in Tiefdruck zu ätzenden Texte

werden auf eine lichtempfindliche Schicht kopiert, welche in der Regel

aus mit Chromatsalzen lichtempfindlich gemachter Gelatine besteht.

Diese Belichtung benötigt zwei getrennte Arbeitsvorgänge , nämlich

erstens die Kopie des Textes und zweitens die Kopie eines aus parallelen

oder gekreuzten Linien bestehenden Rasters. Um die Schwierigkeiten

des bisherigen Verfahrens zu beseitigen , ersetzt man nach dieser Er-

findung den regelmäßigen Raster durch einen unregelmäßigen Korn-

raster, wodurch die Textdrucke besser werden sollen. Die Übertragung

sowie das Ätzen der Platten oder der Zylinder erfolgen sodann auf

übliche Weise. (D. R. P. 290723 vom 24. April 1914.)
i

―

Folie zum Umdrucken von Lichtdruckbildern auf Gegenstände

beliebiger Form. August Roth, Wien. Die Folie besteht aus

Papier, dessen zur Aufnahme des Bildes bestimmte Oberfläche mit

mehreren Leimschichten von abnehmender Härte überzogen ist. Die

unterste , zuerst auf die Folie gebrachte Leimschicht dringt in die

Struktur des Papiers ein, bevor sie erhärtet , und gestattet die mecha-

nische Bearbeitung der Oberfläche der so behandelten Folie. Durch

die Leimung wird die Folie straff gehalten und ermöglicht die mehr-

malige Übertragung desselben Bildes. Nach dem Überziehen mit den

Leimschichten kann die Folie auf der Rückseite in üblicher Weise mit

Harz, Paraffin o. dgl. überzogen werden, um die Widerstandskraft zu

erhöhen. Behufs Anwendung derartiger Folien zur Übertragung von

Bildern mittels Lichtdrucks wird die oberste Leimschicht mit einer

Chromatverbindung behandelt, um sie unmittelbar vor der Verwendung

lichtempfindlich zu machen. Man kann aber auch auf der obersten un-

chromierten Leimschicht mit einer passenden gerbenden Tinte oder

Kreide eine Zeichnung herstellen. (D. R. P. 290 323 v. 17. März 1914.) i

---

Herstellung von farbigen Bildern auf photographischem Wege.

Jens Herman Christensen, Sölleröd in Dänemark. Nach dem

Hauptpatent 289 629¹) werden Häutchen aus Bromsilberkollodium-

emulsion verwendet, welche mit Amylacetat und Isobutylalkohol ver-

dünnt worden war. Diese Häutchen erhielten während der Entwicklung

eine erhöhte Porosität an den Stellen , wo sie der Einwirkung des

Lichtes ausgesetzt waren. Wie Versuche ergeben haben, lassen sich

solche Häutchen zur Herstellung farbiger Bilder, besonders zur Her-

stellung von Kopien nach einem farbigen Negativ verwenden.
Man

verfährt wie folgt: Drei Blatt Papier oder Films werden mit Farben

angefärbt, welche beispielsweise zu den Farbenelementen der Raster-

platte komplementär sind, und mit photographischen Häutchen ' der

angegebenen Art versehen. Diese Papiere werden mit ein und der-

selben Gelatinehaut, welche die Entwicklerlösung aufgesaugt hat, in

Berührung gebracht, worauf durch das Farbennegativ hindurch mit

solchem Licht belichtet wird, welches in jedem einzelnen Falle kom-

plementär zur Farbe des farbigen Papiers oder Films ist. Während

der Belichtung wirkt die Entwicklerlösung auf die lichtempfindliche

Haut, und der Farbstoff diffundiert übereinstimmend mit der Intensität

der Belichtung in der Entwicklerplatte. Nachdem alle drei farbigen

Papiere hintereinander mit der Entwicklerplatte in Berührung gewesen

sind und an diese Farbstoff abgegeben haben, erhält man ein farbiges

Bild in der natürlichen Farbe des Gegenstandes, welches entweder auf

Papier geklebt werden kann oder als Positiv verwendet wird. Die

drei farbigen Papiere können durch Überziehen von weißem Papier

mit farbigen Lösungen aus einem Kolloid, z. B. Gelatine, Albumin,

Casein, Dextrin, oder durch Eintauchen von gelatiniertem Papier in

Farblösungen hergestellt werden . Am besten eignet sich Barytpapier.

(D. R. P. 290537 vom 31. Mai 1914, Zus. zu . Pat. 289 629.) i

Kinematographische Aufnahme und Wiedergabe mittels stetig

bewegten Bildbandes. Burt Abbot Brigden, East Cleveland in

Ohio, V. St. A. (D. R. P. 290413 vom 13. Mai 1914.)
i

Kinematograph, in welchem ein Bildstreifen ununterbrochen durch

das Bildfenster bewegt wird, und in welchem eine Anzahl von Reflek-

toren nacheinander durch die Lichtstrahlen hindurchgehen und diese

reflektieren, wobei diese Reflektoren auch ausgeschwungen werden.

Lewis Caesar van Riper, Chicago, V. St. A. (D. R. P. 290788 vom

21. Dezember 1913, Zus. zu Pat. 281277.)
i

Vergleiche zwischen der Leistung photographischer Fern-

aufnahmen und der direkten Fernrohrbetrachtung ferner Gegen-

stände. W. Scheffer. (Photogr. Rundsch. 1915, Bd. 52, S. 139.) ph

¹) Chem .-Ztg. Repert. 1916, S. 104 .

Verlag der Chemiker-Zeitung Otto v. Halem in Cöthen (Anhalt). Druck von August Preuß in Cöthen (Anhalt).
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4. Anorganische Chemie.

Über das Problem des Diamanten. E. Baur, K. Sichling und

E. Schenker. Die eingehenden theoretischen Ableitungen der Verf.

suchen das mineralische Vorkommen des Diamanten und das thermische

Verhalten der Kohlenstoffphasen , insbesondere die von W. A. ROTH

angegebene Umwandlungswärme miteinander in Einklang zu bringen .

Diamant ist gegen Graphit unter dessen Dampfdruck unbeständig ; die

Unbeständigkeit wächst stetig mit der Temperatur. Eine Beständigkeit

könnte nur unter demjenigen hohen Druck erreicht werden , der ge-

nügen würde, das Umwandlungsstreben des Diamanten in Graphit zu

überwinden. Verf. suchen die theoretisch entwickelten Ansichten der

Kohlenstoffumwandlung experimentell zu prüfen und halten die Dar-

stellung von Diamanten für wenig aussichtsreich. Versuche, Kohlen-

stoff aus geeigneten Silicatschmelzen unter gewöhnlichem Druck bei

der sehr hohen Temperatur des Thermitbrandes und weiter unter

systematisch erniedrigten Temperaturen zur Diamantkrystallisation zu

bringen, ergaben nur Graphit ; ebenso diejenigen Versuche, die dahin

zielten , in einem besonderen Apparat unter hohem , hydraulisch auf

20 t zu steigerndem Drucke den Kohlenstoff innerhalb einer passenden

Schmelze durch eine in ihrem Schoße sich vollziehende Reaktion ent-

stehen zu lassen. (Ztschr. anorgan. Chem. 1915, Bd. 92, S. 313.) wo

I. Über Nitrid und Carbid des Berylliums. II. Über neue

Produkte der elektrochemischen Oxydation des Phenols. E. Brunner.

Diss. Basel 1915. 63 S. 8º.

Der Einfluß capillar - aktiver Stoffe auf die Stabilität eines

Arsentrisulfidsols. C. F. van Duin. (Koll.-Ztschr. 1915, Bd. 17, S. 123.) &

Über Zinkperoxyd und die Peroxyde der Erdalkalien. Die ther-

mische Bildung von Calciumperoxyd. W. Nottebohm. Diss. Frei-

burg i. B. 1915. 57 S. 8°.

Zur Kenntnis der Stanno- und Plumboalkalidoppelhalogenide.

K. Fleck. Diss. Bonn 1915. 40 S. 8°.

Physikalisch -chemische Messungen an geschmolzenen Silber-

haloiden. A. Höchberg. Diss. Frankfurt 1915. 79 S. 8°.

Über das Chromylchlorid II. E. Moles und L. Gómez.

(Ztschr. physik. Chem. 1915, Bd. 90, S. 594.)

-

Über die Reaktionen zwischen Kobaltoxydul und Aluminium-

oxyd bei höheren Temperaturen. J. A. Hedvall . Verf. erhielt

durch Glühen der verschiedensten Mischungen aus CoO und Al2O3

bei 1100 ° C. (B- Reihe) stets das als THÉNARDS Blau, Kobaltblau oder

Kobaltultramarin bekannte Aluminat CoO . Al2O3 , bei 1300 ° C. (R-

Reihe) stets das grüne Aluminat 7 CoO . 5 Al2O3. Beide sind chemische

Verbindungen , keine festen Lösungen. Sie werden nur durch

schmelzendes KHSO, oder durch Erhitzen mit einer Mischung aus

8 T. H2SO4 und 3 T. H₂O unter Druck auf 210 ° C. zerlegt. Die

bezügl. spezifischen Gewichte sind 4,37 und 4,80 , aus Benzol bei

18° C. bestimmt. Die Farbentöne stimmen mit Nr. 1127 und Nr. 1028

von BAUMANNS neuer Farbentonkarte , System PRASE , überein. Verf.

streift die Frage des synthetischen Saphirs. Er gibt ferner eine Er-

klärung für die komplizierte Forme! des grünen Aluminats , wonach

dem Al(OH)3 die Eigenschaft zuzuschreiben ist , unter Austritt von

Wasser aus vielen Molekülen sich zu Polysäuren zu kondensieren, wo-

durch , ähnlich wie die Spinellaluminate , diese verwickelten Aluminat-

typen entstehen ; z. B. 10 Al(OH)3-8H₂O H14Al10022 Co C07Al10022

= 7CoO . 5 Al2O3. (Ztschr. anorg. Chem. 1915, Bd. 92, S. 301.) wo

Über die Reaktion zwischen Kobaltoxydul und Zinndioxyd bei

hohen Temperaturen. J. A. Hedvall. - Verf. stellt fest , daß aus

den verschiedensten Mengenverhältnissen von Kobaltoxydul und Zinn-

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 122.

=
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dioxyd beim Glühen in zwei Temperaturreihen (B-Reihe bei 1100 ° C.

und R-Reihe bei 1300-1400 ° C.) eine chemische Verbindung Co₂SnO ,

das Kobaltoorthostannat, gebildet wird. Auch das durch Fällen einer

CO-Nitratlösung mit Kaljummetastannat erhaltene Kobaltmetastannat ver-

wandelt sich bei starkem Glühen in Orthostannat. Dies ist schwarz-

grün und zerfällt durch Säuren leicht unter Abscheidung von SnO2.

(Ztschr. anorg. Chem. 1915, Bd. 92, S. 369.) WO

Über Thalli -Thallo -Verbindungen. Alf. Benrath. (Ztschr. anorg.

Chem. 1915, Bd. 93, S. 161-169.) ak

Beiträge zur Kenntnis des Wolframs. D. Kremer. Diss.

Aachen 1915. 20 S. Gr. 8°.

Über Heteropolysäuren , welche Vanadinsäure enthalten. W.

Prandtl und W. von Blochin. (Ztschr. anorg. Chem. 1915,

Bd. 93, S. 45—74 .) ak

Neubestimmung des Atomgewichts von Praseodym . G. P.

Baxter und O. J. Stewart. Praseodymammonnitrat wurde durch

fraktionierte Krystallisation von Lanthan, Cer, Neodym usw. befreit, wobei

zur Reinheitsprüfung der Fraktionen der spektroskopische Weg diente.

Aus dem reinen Doppelnitrat wurde das Oxalat und daraus durch

Glühen das schwarze Oxyd PrO7 dargestellt, das durch Lösen in HCl

in das Chlorid übergeführt wurde. Dieses wurde durch kurzes Schmelzen

im HCl-Strom getrocknet. Die Bestimmung des Atomgewichts erfolgt

durch Fällen des Chlors mit AgNO3, das aus einer dem angewandten

PrCl, äquivalenten Silbermenge gewonnen war. Unter Zugrundelegung

des Faktors 0,752634 für Ag : AgCl ergab sich Pr 140,92 als

korrigierter Endmittelwert aus 43 Analysen. (Ztschr. anorg. Chem. 1915,

Bd. 92, S. 171.)

-

Wo

Über die Einwirkung von Fremdstoffen bei der Darstellung

kolloidaler Goldlösungen nach der Formolmethode von Zsigmondy.

K. Hiege. Kolloidale Stoffe können auf die Entstehung der Gold-

keime bezüglich der spontanen Keimbildung und der Krystallisations-

geschwindigkeit eine Schädigung ausüben infolge ihres Bestrebens, sich

mit den Goldteilchen zu vereinigen, wie auch durch ihre elektrische

Ladung. In der Teilchenvereinigung begründet ist die Wirkung der

Zinnsäure, der Gelatine, der Seifen, des protalbinsauren Natriums, ge-

alterter Kieselsäure, des kolloidalen Schwefels (HS) von Spuren von

Fetten und Ölen . Dadurch, daß durch KзFeCye das Keimbildungs-

vermögen fast ganz unterbunden wird, können die Lineardimensionen

der zugefügten, zu ultramikroskopisch sichtbaren Teilchen herangewachse-

nen Keime zu 3,15 μu bestimmt werden. Eine Schädigung durch ihre

elektrische Ladung bewirken kolloidales Eisenoxyd, Kobaltoxyd u. a.

Es ist die Annahme nicht von der Hand zu weisen, daß die in Spuren

vorhandenen Verunreinigungen des Wassers mit ähnlichen Eigenschaften

behaftet sind, die es zur Solbildung ungeeignet erscheinen lassen.

(Ztschr. anorg. Chem. 1915, Bd. 91 , S. 145.) Wo

Die auslösende Wirkung von Keimen auf das Reduktions-

gemisch Goldchlorwasserstoffsäure und Wasserstoffsuperoxyd. Arne

Westgren. - Durch ultramikroskopische Betrachtung der Fall-

geschwindigkeit von ultramikrospischen Teilchen des Systems Gold-

chlorid Wasserstoffsuperoxyd + Keime + Wasser in einer Kammer,

die durch Aufkitten des Deckglases auf den Objektträger gebildet

war, fand Verf. bestätigt, daß, in Übereinstimmung mit ZSIGMONDYS

Theorie der Keimwirkung, sich das reduzierte Gold nur an den Keimen

niederschlägt, wenn die Konzentration und der Keimgehalt genügend

sind. Sind sie es nicht, so bilden sich auch spontan Krystallisations-

zentren. Die Größe der Keime ist ohne Bedeutung für ihre Wirkung.

(Ztschr. anorg. Chem. 1915, Bd. 93, S. 151-160 .)
ak
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7. Nahrungs- und Genußmittel. Futtermittel.

Beurteilung von Getreidemehlen. A. Heiduschka und K. Hei-

nich. Zur Bestimmung des Ausmahlungsgrades von Mehl werden

2,5 g mit 10 ccm Wasser verrieben, mit 20 ccm Salzsäure (spezif. Gew.

1,19) innig vermischt, 1/2 Stunde bedeckt stehen gelassen, dann genau

10 Min. bei 2000-3000 Umdrehungen in der Minute zentrifugiert,

das Unlösliche auf einem gewogenen Filter gesammelt, einmal mit

5 ccm Salzsäure (spezif. Gew. 1,124) und zweimal mit je 10 ccm Wasser

ausgewaschen und bei 100 ° C. getrocknet. Zu 100% ausgemahlener

Roggen lieferte nach diesem Verfahren 5,05-6,01 % Unlösliches, zu

82% ausgemahlener 1,89-3,19 %. Unter Benutzung solcher Vergleichs-

proben von Roggen- und Weizenmehl sowie Kriegsmehlmischungen

konnte der Ausmahlungsgrad der entnommenen Proben genügend genau

beurteilt werden. (Ztschr. Unters . Nahr- u . Genußm. 1915 , Bd . 30, S. 226.) kt

Säurebestimmung im Mehl. Th. v. Fellenberg. Veranlaßt

durch die Arbeit von H. LÜERS und L. ADLER¹) arbeitete Verf. folgende

Änderung der Methode des Schweizerischen Lebensmittelbuches aus :

10 g Mehl werden mit 20 ccm Wasser in einem Becherglase zu einem

feinen Brei angerieben, mit 80 ccm Wasser verdünnt, mit 1 ccm gegen

Phenolphthalein neutralisierter Chlorcalciumlösung und 0,5 ccm 2 % ig.

Phenolphthaleinlösung versetzt, mit 5 ccm oder mehr n/10-Natronlauge

übersättigt und sofort mit n/10-Salzsäure zurücktitriert. Nach Absitzen

der Stärke wird die überstehende Flüssigkeit nochmals mit einem Tropfen

Phenolphthalein versetzt und auf ihre Neutralität geprüft. Der Wirkungs-

wert der Natronlauge gegenüber der Salzsäure muß in 100 ccm Wasser

und 1 ccm Chlorcalciumlösung besonders bestimmt werden. Gröbere

Futtermehle werden mit 100 ccm siedendem Wasser und 1 ccm Chlor-

calciumlösung angerührt, dann rasch abgekühlt und wie vorher titriert.

Als Säuregrad bezeichnet man die Anzahl ccm Normallauge auf 100 g

Mehl. (Mitt. Lebensm . Unters. u. Hygiene 1915, Bd. 6, S. 145.) kt

Über das Brot in Kriegszeiten. Sammelbericht. G. A. Waetzoldt.

(Therapie d. Gegenw. 1915, Bd . 17, S. 305.) sp

Zur Frage des quantitativen Nachweises eines Kartoffelzusatzes

zum Brot und über die Feststellung des Ausmahlungsgrades des

für die Brotbereitung verwendeten Mehles. J. Abel. Der Nach-

weis gründet sich auf den Umstand, daß die Aschen der Getreide-

mehle infolge ihres hohen Gehaltes an Phosphorsäure sauer reagieren

und die der Kartoffeln infolge des hohen Kaligehaltes alkalisch. So be-

trugen die Alkalitätszahlen nach FARNSTEINER bestimmt für

hochausgemahlen

Weizenmehl

-
- 11,50

Roggenmehl

- 6,82- ―

Kriegsmehl

- 9,66

Kartoffelwalzmehl

+5,64

Entsprechend sank auch bei Broten mit steigendem Kartoffelzusatz die

Minusalkalität. Wichtig ist allerdings eine genaue Ausführung der Be-

stimmung und bei sauren Aschen genügender Sodazusatz beim Ver-

aschen. Bei Mehl und Einmehlbroten bietet die Aschenmenge einen

Maßstab für den Ausmahlungsgrad. (Ztschr. Unters. Nahr- u. Genußm.

1915, Bd. 30, S. 129.)
kt

Untersuchungen über Nährhefe. M. Schottelius. (D. med.

Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S. 817.) sp

Zur Beurteilung der Milch. K. Amberger. Die auffallende

Zusammensetzung einer Milch verminderter Milchzucker- und stark

erhöhter Chlorgehalt , die für Erkrankung an Mastitis sprach, konnte

durch angestellte Ermittlung und Schlachtbefund nur auf die Folgen

eines zeitweilig sehr unregelmäßig stattgefundenen Melkens zurück-

geführt werden. In einem anderen Falle war der geringe Gehalt an

fettfreier Trockensubstanz, besonders an Eiweiß, die Folge ungenügender

Ernährung. (Ztschr. Unters. Nahr.- u . Genußm. 1915, Bd. 30, S. 16.) kt

Katalasebestimmung in der Milch. J. Pritzker. Die Kata-

lasezahl (Anzahl ccm Sauerstoff von 100 ccm Milch in 2 Stunden bei

22-25° C. entwickelt) kann nur einen Verdacht auf Verdorbensein be-

gründen, und zwar liegt ein solcher vor, wenn sie über 30 ° C. steigt.

Um sie bei Kontrolle der Marktmilch schnell und einfach bestimmen

zu können, gibt Verf. ein Röhrchen an, dessen Ergebnisse noch durch

eine einfache Korrektur berichtigt werden können. (Ztschr. Unters.

Nahr. u. Genußm. 1915 , Bd. 30, S. 49.)
kt

-

Über den Einfluß der Milch und ihrer Antikörper auf die Wir-

kung hämolytischer Toxine. H. Sachs. Verf. berichtet über Ver-

suche, die TASHIRO mit Arachnolysin im Anschlusse an diejenigen von

KYES und SACHS mit Cobragift ausgeführt hat. Auch die Hömolyse

durch jenes wird durch rohe Milch fast stets gehemmt, durch gekochte

nicht oder nur äußerst unbedeutend, so daß auf diesem Wege bei

Überschuß des Lysins eine Unterscheidung roher und gekochter Milch

möglich ist. Auch Sera, die durch Immunisierung von Kaninchen mit

Gerichtliche Chemie.*)

roher Kuhmilch gewonnen waren (vom Verf. nicht sehr glücklich als

>>Laktosera << bezeichnet), vermochten die Hämolyse von Rinderblut durch

das Arachnolysin völlig aufzuheben. Man kann also durch eine anti-

cellulär gerichtete Antikörperwirkung die Empfindlichkeit der Zelle gegen

ein Toxin erheblich vermindern. Wie Kuhmilch wirkten auch Frauen-

und Stutenmilch hemmend gegen die Hämolyse des Rinderblutes, es

handelt sich also um keine artspezifische Wirkung. (Berl. klin. Wochen-

schr. 1915 , Bd. 52, S. 764.) sp

-

Verfahren und Vorrichtung zur Beseitigung fremder Gerüche

aus zu trocknender Milch. Philipp Müller, Leipzig. Die Milch

wird in einem Raum zerstäubt, in welchem sich Torf (Moostorf) be-

findet.findet. Die Abbildungen zeigen eine geeignete Vorrichtung in senk-

rechtem Längs- und Querschnitt. Der Trockenraum a ist in irgend-

α

h

g

-d

£

a

Abb. 1.

einem Gebäude, Be-

hälter oder dergl.

unterzubringen und

zunächst von einer

dicken Torfschicht b

möglichst allseitig

umschlossen. Diese

dickere Torfschicht b

erhälteinen dünneren

Torfbelag d, welcher

in Form von Platten

über der Schicht b

befestigt wird. Die Milch wird, wie bei der

Herstellung von Trockenmilch üblich, mit

Hilfe der Düsen g in feinster Verteilung in

den Raum a eingestäubt und das Trocken-

mittel (Luft) durch den weiten Spalt k einge-

leitet. Die Schichten b und d bilden gleich-

zeitig eine gute Wärmeisolierung nach außen,

so daß schädliche Abkühlung des Trocken-

raumes nicht eintritt und die Temperatur inner-

halb des Raumes a ständig auf gleicher Höhe

erhalten werden kann . Die innere Schicht d

ist möglichst leicht lösbar über der Schicht b anzubringen, so daß,

wenn nach längerem Gebrauch sich Teilchen getrockneter Milch in

größerer Menge angesetzt haben, diese Schicht noch als wertvolles

Futtermittel weiter verwendet werden kann. Unterhalb des Raumes a be-

findet sich ein Förderbandƒzur ununterbrochenen Abführung der nieder-

fallenden getrockneten Milchteilchen. (D.R. P. 290616 v. 3. Febr. 1915.) i

Gewinnung pulverförmiger Nährmittel. Comp. lyonn. > Le

lait sec contrôlé« . Das Nährmittel (Trockenmilch) wird in luft-

dicht verschlossenen Büchsen mit kleiner Öffnung im Autoklav dem

Vakuum ausgesetzt, worauf Stickstoff oder ein anderes inertes Gas bis

zum Atmosphärendruck eingeleitet wird. Die Öffnung wird rasch

verlötet. (Franz. Pat. 473920 vom 17. Oktober 1913.) sb

Abb. 2.

-

Das caseinspaltende Vermögen von zur Gruppe Streptococcus

lactis gehörenden Milchsäurebakterien. Chr. Barthel. -- Nach

Versuchen bei den für die Reifung von Hartkäsen gebräuchlichen

Temperaturen von 15-20 ° C. ist dem Streptococcus lactis bei der

Käsereifung eine Hauptrolle zuzuschreiben. (Zentralbl . Bakterfol. 1915,

[II] , Bd. 44, S. 76.) sp

Die Pepsin-Chymosin-Frage und die Käsereifung. W. van Dam.

Die Behauptung JENSEN S, daß Pepsin bei der im Käse vorhandenen

niedrigen Wasserstoffionen ko izentration nicht wirke, wird als unrichtig

erwiesen. Sogar bei dem halben Säuregrade konnte mit chymosinfreier

Pepsinlösung noch eine kräftige Verdauung von Paracasein festgestellt

werden. Wenn bei der Bereitung von Emmentalerkäse das Pepsin tat-

sächlich keinen Einfluß ausübt, so liegt dies daran, daß hierbei lange

bei niedriger Wasserstoffionenkonzentration, in der Pepsin sehr em-

pfindlich ist, auf 57 ° C. nachgewärmt und so das Enzym zerstört wird.

Bei Bereitung des amerikanischen Cheddarkäses besitzt dagegen die

Milch von Anfang an eine gewisse Reife (höheren Säuregrad) und sie

wird nicht höher als 38 ° C. erwärmt, so daß das Pepsin weniger Gefahr

läuft, zerstört zu werden. (Zentralbl. Bakteriol. 1915, [ II] , Bd . 44, S. 89.) sp

Bakteriologische und chemische Untersuchungsergebnisse von

fehlerhaften Emmentalerkäsen. J. Thöni und O. Allemann.

Nach BURRI und KÜRSTEINER¹ ) kann die Ansicht, daß obligat anaerobe,

sporenbildende Fäulnisorganismen bei der Reifung von Emmentaler-

käse beteiligt seien, als endgültig beseitigt gelten. Damit ist aber nicht

gesagt, daß solche Organismen überhaupt keine Bedeutung für die

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 130. ¹) Ebenda 1915, S. 411. ¹) Landw. Jahrb. d. Schweiz 1909, S. 422.
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Käsefabrikation hätten. Es finden sich in der Tat Fälle, in denen sie

außerordentlich zahlreich im Käse vorhanden sind und dann dessen

Qualität in hohem Grade beeinflussen. 4 anormale Käse solcher Art

wurden untersucht, die sich durch Aussehen und Geschmack als fehler-

haft charakterisierten. Gemeinsam waren ihnen folgende Merkmale :

Vorhandensein obligat anaerober Organismen aus der Gruppe der echten

Buttersäure- und der Fäulnisbakterien (Bac. putrificus Bienstock) in re-

lativ großer Zahl, Fehlen oder überaus spärliches Vorkommen der für

Emmentalerkäse charakteristischen langstäbchenförmigen Milchsäure-

bakterien, Vorkommen von höheren Fettsäuren, darunter stets Butter-

säure, zweimal Capronsäure, in einem von diesen beiden Käsen auch

Valeriansäure und in diesen beiden zugleich sehr weitgehender Abbau

der Eiweißstoffe. Mit den aus einer Probe isolierten Anaerobiern

beider genannten Gruppen wurden in caseinhaltigen Nährmedien Kultur-

versuche angestellt. Die Gärungsvorgänge mit den Reinkulturen des

Bac. putrificus äußerten sich in tiefem Abbau der Eiweißstoffe unter

Abspaltung der Aminogruppe und Bildung von Capron-, Valerian-,

Propion- und Essigsäure. Die Gärung mit der Reinkultur des Butter-

säurebazillus förderte nur außerordentlich geringen Eiweißabbau, da-

gegen sehr starken Abbau des Milchzuckers, wobei vorwiegend Butter-

säure und Propionsäure sowie Ameisensäure gebildet wurden. Der

Gärungsverlauf in den anormalen Käsen war offenbar nicht überall

gleichmäßig verlaufen. In zwei Proben fanden sich die Produkte bei-

der Gärungen, in den beiden anderen nur die durch den Buttersäure-

organismus bedingten ; hier kann also der gleichfalls vorhandene Bac.

putrificus nur ein latentes Leben geführt haben. (Zentrabl. Bakteriol.

1915, [II], Bd. 44, S. 101.) sp

Über den Nachweis von Talg in Schweinefett nach dem Ver-

fahren der Schmelzpunktsdifferenz nach A. Bömer.¹) J. Rühle ,

F. Bengen und J. Wewerinke. - Das Verfahren gestattet durchweg

einen Talggehalt von 5%, zuweilen noch von 3 % nachzuweisen, also

Verfälschungen, die praktisch als nicht lohnend kaum vorkommen

dürften. Gehärtete Fette und Öle verhalten sich wie Talg und sind

entsprechend dem Grade ihrer Härtung verschieden weit nachweisbar

Pflanzliche Öle in Mischung mit Schweineschmalz und Talg hindern

dessen Nachweis nicht. (Ztschr. Unters. Nahr.- u. Genußm . 1915,

Bd. 30, S. 59.) kt

¹) Chem.-Ztg. 1913, S.890 ; s. a . J. Prescher, Chem.-Ztg. Rep. 1915, S. 461 .

Behandlung von Kakaobohnen. Massachusetts Chocolate

Co. , Boston. - Der Kuchen wird in der Wärme (48-57° C.) ge-

mahlen und zwecks Fixierung der Farbe rasch mittels Kaltluft (4 —7º C.)

abgekühlt, welche in Röhren kreist und das Material ohne Berührung

mit der Außenluft befördert. (Franz. Pat. 474210 vom 27. Juni 1914;

Engl. Pat. 14456 vom 16. Juni 1914.)
sb

Hydraulische Kakaopresse von liegender Anordnung mit aus

ringförmigen Hohlkörpern und Preẞstempeln nach Art der stehenden

Topfpresse gebildeten Elementen. Louis Bernhard Lehmann ,

Dresden. Die Preẞstempel sind so lang, daß sie nach vollzogener

Pressung und Festlegung der Hohlkörper weitergehend die Preß-

kuchen aus den Hohlkörpern ausstoßen können. (D. R. P. 290718

vom 18. November 1913.) i

-

Überführung von Bananen in dauerhaft trockene Pulverform.

Friedrich Braunbeck, Berlin .Friedrich Braunbeck, Berlin. — Das bisher zur Konservierung von

Bananen benutzte Ausdörren der reifen Frucht erzeugt eine dunkel-

braune klebrige Masse von unappetitlichem Aussehen und begrenzter

Haltbarkeit , durch einen Überzug von Zuckerguß oder Schokoladen-

masse wird Geschmack und Nährwert verändert und der Preis verteuert.

Das bisher aus der unreifen Frucht durch Trocknen an der Luft und

Vermahlen erzeugte Pulver besteht im wesentlichen aus Stärke, welche in

der Frucht erst während des Reifungsprozesses in Zucker umgewandelt

wird, hat daher keinen höheren Nährwert wie beispielsweise Kartoffel-

mehl. Aus reifen Bananen konnte man bisher kein trockenes Pulver

gewinnen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden nach dieser Erfindung

reife, entschälte Bananen in Breiform mit geringen Mengen von aus

unreifen Bananen gewonnenem stärkehaltigen Mehl vermischt und als-

dann auf bekannte Weise, beispielsweise im Vakuum, getrocknet, indem

man die Masse auf hoch erhitzte, sich drehende Walzen bringt, wodurch

das Fruchtwasser plötzlich entzogen wird. Das so erhaltene Trockengut

soll sich gut pulvern lassen und je nach der Trocknungsart ein weißes

bis schwach gelblich gefärbtes Mehl mit den Zuckerstoffen und dem,

Duft der reifen Bananen in haltbarer Form ergeben. (D. R. P. 290840

vom 15. Juni 1913.)
i

Neue Methode zur Bestimmung der gesamten Fettsäuren und

anderer ätherlöslicher Bestandteile der Futtermittel. J. B. Rather.

Die Methode besteht in der Verwendung alkoholischer Sodalösung;

sie gibt höhere Werte als die Extraktion mit Äther. (Journ. Ind. Eng.

Chem. 1915, Bd. 7, S. 218.) .

9. Pharmazie. Pharmazeutische Präparate.")

Zur Frage der bakteriologischen Diphtheriediagnose. H. Berlin.

Nach Erfahrungen im Hamburger Hygiene- Institut ist die Färbung

der Originalausstriche nach GINS der nach NEISSER nicht überlegen.

Die CONRADISche Methode elektiver Züchtung, bei der das Pentan

durch das billigere Ligroin ersetzt werden kann, leistet etwas mehr als

der direkte Ausstrich auf LOEFFLER-Serum, ist aber für größere, prak-

tische Betriebe zu umständlich und zeitraubend ; Reinkulturen der

Diphtheriebazillen oder, bei deren Fehlen, sterile Platten werden auch

hiermit nur selten erhalten. Wichtig ist die Untersuchung verdäch-

tiger Kulturen, die nach 24 Std. negativ waren, nach weiteren 24 Std .

Es werden dann häufig noch positive Befunde erhoben. (D. med.

Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S. 857.)

---

sp

Über Durchführung von Massenuntersuchungen auf Cholera-

keimträger. R. Otto. (Zentralbl. Bakteriol. 1915, [ I ] , Bd . 76, S. 392.) sp

Widalsche Typhusreaktion bei Y- Ruhrkranken. M. Soldin. (D.

med. Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S. 858.) sp

Erfahrungen über die Heterovaccinetherapie des Abdominal-

typhus. A. v. Decastello. (Wien. med. Wochenschr. 1915, Bd. 65,

S. 985.) sp

Über die Behandlung des Abdominaltyphus mit nicht sensibili-

sierterVaccine. E. Sági . (Wien. med.Wochenschr.1915, Bd . 65, S. 1038.) sp

Spezifische Abbaufermente gegen Zellbestandteile von Bakterien.

F.Hutyra u . R.Manninger. (Zentralbl . Bakteriol. 1915, [ 1 ] , Bd.76, S.456. )sp

Cellitsäckchen als Ersatz für Kollodiumsäckchen. E. Bertarelli.

(Zentralbl. Bakteriol. 1915, [ I ] , Bd. 76, S. 463.) sp

Schleimhaltige Pflanzensamen gegen Verstopfung (Semen lini,

Semen Psylli usw.). O. Kohnstamm und M. Oppenheimer.

(Therapie d. Gegenw. 1915, Bd. 17 , S. 283.) sp

Die Behandlung des akuten Gelenkrheumatismus mit reiner

Salicylsäure. J. Zadek. (Therap . d. Gegenw. 1915, Bd. 17 , S. 251 , 296.) sp

Leukozon, ein neues Wundstreupulver. M. Anker. Das von

den CHEMISCHEN WERKEN VORM. DR. HEINRICH BYK in Oranienburg

hergestellte Präparat, das in Berührung mit Wundsekreten andauernd

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 135.

sm

Sauerstoff entwickelt, enthält als wirksamen Bestandteil Calciumperborat,

vermischt mit gleichen Teilen Talkum, und entbindet nach Angabe der

Firma 5 % aktiven Sauerstoff. Es kann natürlich noch weiter mit Talkum

verdünnt werden, und dies empfiehlt sich, da sonst häufig über >> Brennen

der Wunde geklagt wurde. Auf 25 oder 10 % der wirksamen Substanz

verdünnt, wirkte es hervorragend austrocknend, reinigend und epidermi-

sierend. Die Heilungsdauer wurde auf etwa 1/3 der gewöhnlichen Zeit

verkürzt. (Berl. klin. Wochenschr. 1915, Bd. 52, S. 665.)

-

sp

Zu den Grundlagen der Kalktherapie. O. Loew. Aus den

vielseitigen Erfolgen der Kalktherapie ist zu schließen , daß der Kalk-

gehalt der Weichteile eine wichtige physiologische Rolle spielt. Es läßt

sich eine solche an den Zellkernen dadurch erweisen, daß bei Einwirkung

von kalkfällenden Mitteln der Nucleus schrumpft und abstirbt. Sie

läßt sich am einfachsten so erklären , daß man für die Calciumver-

bindung der Nucleoproteide des Zellkernes eine ganz spezifische

Wasserbindungskapazität annimmt. Als weitere physiologische Funk-

tionen des Kalks werden die Blutgerinnung und die Beförderung der

Phagozytose hervorgehoben . Möglicherweise spielt auch die be-

günstigende Wirkung auf chemische Kondensationen, z. B. zu Zucker,

eine Rolle. Die Funktion der Magnesia wird wesentlich auf die

verhältnismäßig leichte hydrolytische Dissoziierbarkeit ihrer Salze zurück-

geführt, wodurch das Phosphat für die Herstellung organischer Phosphor-

säureverbindungen in den Zellen Bedeutung hat. Die gegenseitige

Vertretbarkeit von Kalk und Magnesia in ihren Verbindungen bedingt

ihren Antagonismus. Einen gewissen Schutz gegen die dadurch

gibt der zirkulierende Kalk.

mögliche Schädigung der Zellkerne durch größere Magnesiamengen

zwischen beiden Basen in der Nahrungszufuhr (Kalkfaktor) wichtig.

gibt der zirkulierende Kalk. Immerhin ist ein gewisses Verhältnis

Als Mittel der täglich nötigen Kalkzufuhr kann man für den erwachsenen

Menschen 1 g annehmen. In einem Anhang werden Gehalt an Kalk

und Magnesia, sowie der Kalkfaktor für eine Anzahl von Organen und

die wichtigsten Nahrungsmittel angegeben. (Sonderabdr. aus Reichs-

Medizinal-Anzeiger 1915, neue Folge, Bd. 6, Nr. 16.) sp

Weitere Erfolge bei der Behandlung mit Vernisanum purum.

M. E. Schwabe. (D. med. Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S. 860.) sp
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Klinische Erfahrungen mit neuen Ersatzpräparaten des Morphins :

Dihydromorphin und Diacetyldihydromorphin (Paralaudin). K. Kolb.

- Die von der Firma KNOLL & Co. fabrikmäßig hergestellten Präparate

wirken gut schmerzstillend und beruhigend, dabei tritt Gewöhnung

nicht oder nur in sehr geringem Grade ein. Das Diacetylpräparat wird

bei jeder Applikationsart gut vertragen, das nicht acetylierte nur bei

subcutaner, ist aber dann von besonders prompter Wirkung. Als gleich-

wertig mit 0,01 g Morphin wurden 0,02 g Dihydromorphin und 0,01

bis 0,02 g Diacetyldihydromorphin, sämtlich als Chlorhydrate, gefunden.

(D. med. Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S. 846.) sp

Adalin als erstes Beruhigungsmittel bei Erregungszuständen

Verletzter. E. Burchard. (Therap. d. Gegenw. 1915, Bd . 17, S. 320.) sp

Erfahrungen mit Adalin. G. Gohn. (D. med. Wochenschr. 1915,

Bd. 41 , S. 802.) sp

Über die Tuberkulose des Hundes. M. Bertani. (Zentralbl.

Bakteriol. 1915, [ I ] , Bd. 76, S. 402.) sp

Über die Teerbehandlung chronischer nässender Ekzeme.

Thedering. Verf. empfiehlt diese bei akutem nässendem Ekzeme

allerdings schädliche Behandlung bei chronischem in erster Linie, doch

muß auch hier die Kombination mit Wasser und Seife durchaus ver-

mieden werden. Er verwendet mit Vorliebe Liqu. lithanthracis acetonatus.

(Berl. klin. Wochenschr. 1915, Bd. 52, S. 795.) sp

Glycerinphosphorsaures Magnesium (Merck) als Ersatz für Mag-

nesiumsulfat bei der Behandlung des Tetanus. G. Zuelzer.

Gegenüber den meist sehr schweren Tetanusfällen im Kriege wirkt

Magnesiumsulfat meist nicht genügend. Man hat dem durch Kombi-

nation mit Schlafmitteln, namentlich Chloral, abzuhelfen gesucht. Verf.

warnt aber vor dieser zuweilen verhängnisvollen Kombination. Auf der

Suche nach anderen Magnesiumverbindungen kam er auf das Salz der

Glycerinphosphorsäure, die als Spaltprodukt des Lecithins dem Nerven-

gewebe, in dem das Magnesium zu wirken hat, adäquater sein sollte.

Die Firma MERCK stellte sterile Lösungen dieses Salzes bis zur Kon-

zentration von 25 % in Ampullen von je 5 und 10 ccm Inhalt zur Ver-

fügung. Es erwies sich im Tierversuch dem Sulfat außerordentlich

überlegen, bewirkt dabei im Gegensatz zu diesem nur eine sehr un-

bedeutende Senkung des Blutdrucks. So können auch beim Menschen

10 ccm der 25 % igen Lösung intravenös injiziert werden, ohne eine

merkliche Änderung des Pulses herbeizuführen. Intramuskulär wird es

ebensogut vertragen, die Injektion ist kaum schmerzhaft. Die Wirkung

Aufhören selbst schwerster Krämpfe

klin. Wochenschr. 1915, Bd. 52, S. 689.)

___

tritt unmittelbar ein. (Berl.

sp

Über die Kombinationstherapie von Äthylhydrocuprein (Opto-

chin) und Campher bei der experimentellen Pneumokokkeninfektion.

F. Rosenthal. Die Wirkung des Camphers tritt in der Kombination

gar nicht hervor, und die des Optochins kann darin auch unter Um-

ständen abgeschwächt erscheinen. (Berl . klin. Wochenschr. 1915,

Bd. 52, S. 709.) sp

Die Behandlung der Pneumokokkeninfektionen, besonders des

Ulcus corneae serpens, mit Äthylhydrocuprein (Optochin) Morgen-

roth. Th. Axenfeld und R. Plocher. (D. med. Wochenschr. 1915,

Bd. 41 , S. 845.) sp

---

Über die Behandlung der Pneumonie mit Optochin. G.

Rosenow. Verf. betont als wesentlich die frühzeitige Anwendung,

gleichmäßige Zufuhr und Resorption. Die letzte ist durch gleichmäßige

Ernährung (in kleinen Mengen auch nachts) zu sichern. (D. med.

Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S. 791.) sp

Zur Wirkung des Hypophysenextraktes bei Asthma bronchiale

und zur Asthmatheorie. E. Riese. (Berl. klin. Wochenschr. 1915,

Bd. 52, S. 768.) sp

Über die Desinfektionskraft des „Thigans". W. Frei. — Das

von Dr. GEORG HENNING in Berlin hergestellte Präparat soll das

Silbersalz desjenigen synthetischen Sulfoöles sein , dessen Natriumsalz

das Thigenol-Roche bildet. (Da der Silbergehalt zu 1000 angegeben

wird, handelt es sich offenbar um eine gebrauchsfertige Lösung dieses

Salzes. D. Ref.) Vergleichende Versuche , die von J. MITTELHOLZER

ausgeführt wurden, lassen ungefähre Gleichwertigkeit mit Lysol gegenüber

Bact. coli , Paratyphus B , Pyocyaneus , Staphylokokken , sowie Milch,

die diese und Streptokokken enthielt , erkennen und , auf gleichen

Silbergehalt bezogen , mit Protargol gegenüber Eitererregern und

Gonokokken. (Zentralbl. Bakteriol . 1915, [ 1 ] , Bd. 76, S. 364.) sp

Die Anti-Fliegen-Bewegung. Von einem Pharmazeuten. (Pharm.

Journ. 1915, 4. Reihe, Bd. 41 , S. 34.)
CS

Herstellung eines Insektenvertilgungsmittels. J. D. Riedel ,

Akt. - Ges. , Berlin - Britz. Die wirksamen Bestandteile der das In-

sektenpulver liefernden Blüten lassen sich günstiger ausnutzen , wenn

leicht verstäubbare, nicht absorbierende Stoffe durchfeuchtet und sodann

das Lösungsmittel abdunstet. Als Lösungsmittel kommen Benzol,

Benzin, Äther, Petroläther u . dgl. und als zerstäubbare Stoffe z. B.

Magnesiumcarbonat in Betracht. Die das Insektenpulver liefernden

Blüten werden grob zerpulvert und darauf mit dem Lösungsmittel er-

schöpfend extrahiert. Mit dem Extrakt wird eine entsprechende Menge

Magnesiumcarbonat o. dgl. gleichmäßig durchfeuchtet, worauf man das

Lösungsmittel abdunstet. Man erhält ein schwach gelbes Pulver, dessen

insektizide Wirkung die des gewöhnlichen Insektenpulvers erheblich

übertreffen soll. Dies soll darauf beruhen , daß bei letzterem die un-

wirksamen Pflanzenbestandteile gegenüber dem allein wirksamen Harz

weit überwiegen. (D. R. P. 290611 vom 12. Dezember 1913.) i

Über die Zusammensetzung des Ungeziefe mittels „Plagin“.

Priess. Das von der CHEMISCHEN FABRIK LABOR in Posen her-

gestellte Produkt, ein gelblichweißes, sandig anzufühlendes Pulver von

kräftigem Anisgeruch, besteht aus etwa 2 % gepulvertem Anis, 1 % Zucker,

2 % Calciumcarbonat und 95 % kieselfluorwasserstoffsaurem Natrium, auf

das die beobachteten Hautentzündungen wahrscheinlich zurückzuführen

sind. (Berl. klin. Wochenschr. 1915, Bd. 52, S. 552.) sp

Erfahrungen bei der Anwendung von Mitteln zur Bekämpfung der

Läuseplage. Löhe. Nach Anwendung von Naphthalin oder dem Unge-

ziefermittel » Plagin« traten lokale Epidermisdefekte mit scharfem Rande und

Rötung der Umgebung auf. (Berl. klin.Wochenschr. 1915, Bd. 52. S. 552.) sp

Über Lausofan. A. Holste. - Zur Feststellung etwaiger Gift-

wirkung für Warmblüter wurden an Kaninchen und Katzen Versuche

teils mit dem reinen Cyclohexanon , teils mit der 20%ig. Lösung an-

gestellt. Innerlich war die tödliche Dosis für Kaninchen von 1400 g

zwischen 2 und 3 ccm des reinen Produkts, für eine Katze von etwa 700 g

ungefähr 4 ccm der Lösung. Bei nicht tödlichen Mengen traten nur leichte

klonische Krämpfe auf, bei unbedingt letalen Somnolenz , Sopor,

schließlich tiefes Coma. Subcutan bewirkt das Mittel keine lokale

Reizerscheinung, bei Einatmung keine solche gegenüber den Schleim-

häuten der Atmungswege. Nur gegenüber der Bindehaut des Auges

besitzt es Reizwirkung , die zur Vorsicht bei Anwendung am Kopfe

mahnt , aber wohl allen derartigen Mitteln zukommen dürfte. Sonst

ist es nach diesen Untersuchungen unbedenklich zu empfehlen. (Ber!.

klin. Wochenschr. 1915, Bd. 52, S. 738.) sp

EtwaG. Wesenberg.Zur Bekämpfung der Läuseplage.

auf » Dunstwirkung« geprüft. Eine ganze Reihe von Substanzen er-

200 chemische Produkte wurden sowohl auf >> Kontaktwirkung« wie

wiesen sich dabei als gut wirksam , die aber für die Praxis nicht in

Betracht kommen , weil sie entweder zu flüchtig oder zu giftig oder

zu feuergefährlich sind , z. B. Benzin , Äther, Essig- und andere Ester,

Benzol , Toluol , Xylol , sowie gechlorte Derivate der letzten. Andere

Substanzen mußten ihres Geruches wegen ausgeschieden werden, z. B.

Phenol , Kresol , Pyridin , Piperidin , Rohnikotin. Die ätherischen Ole

waren fast durchgehend nicht genügend wirksam. Die gute Wirkung

des Anisols hat Verf. schon vor FRÄNKELS Mitteilung beobachtet. Ein-

gehende Prüfung zeigte aber, daß es sich hierbei häufig nur um tiefe

Narkose handelt, aus der die Läuse wieder mitunter nach mehreren

Stunden erwachen können. Zur gleichen Zeit wurde als äußerst

wirksames Mittel das Cyclohexanon befunden , das zwar anscheinend

etwas langsamer, als Anisol , aber sicher die Tiere abtötet. Seine

>Kontaktwirkung« , die etwas weniger ausgeprägt ist als die >> Dunst-

wirkung«, kann durch Zusatz von etwas des zugehörigen Alkohols, des

Cyclohexanols erhöht werden. Der eigenartige, in konzentrierter Form

an Menthol, in der Verdünnung deutlich an Bittermandelöl erinnernde

Geruch des Präparats wird auch bei längerer Einwirkung nicht un-

angenehm empfunden. Die FARBENFABRIKEN VORM. FRIEDR. BAYER &

Co. bringen es sowohl als Pulvermischung, wie als wässrig-alkoholische

Lösung mit 20% Cyclohexanon , neuerdings unter Zusatz von Cyclo-

hexanol, als Lausofan in den Handel. Verf. berichtet über die erfolgreiche

Verwendungin Gefangenenlagern , wie auch bei Truppenteilen im Schützen-

graben und auf dem Marsche. Auch die Nissen werden durch Lausofan

innerhalb 2 Stdn. (durch Anisol erst in 6-24 Std.) abgetötet. Auch

gegen Flöhe , Wanzen und Vogelmilben erwies es seine Wirksamkeit.

(D. med. Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S. 861.)

-

sp

Zur Vertilgung der Läuse im Felde. F. Curschmann. Verf. /

berichtet über Tierversuche mit p-Dichlorbenzol, das als Läusemittel

unter der Bezeichnung „Globol" von der FRITZ SCHULZ JUN. A.-G. in

Leipzig vertrieben wird. Das Präparat erscheint danach bei der vor .

geschriebenen Verwendungsart (in Beuteln unter dem Hemd zu tragevri)

unschädlich. Für rasche Vertilgung der Tiere in Räumen, Strohlage-rn

usw. ist die Verdampfung größerer Mengen im Wasserbade zu ebem-

pfehlen. Hierbei dürfen aber Menschen den Raum während der 'alever-

dampfung möglichst wenig und erst dann wieder betreten, wenrnic die

Dämpfe durch Luftzug vertrieben sind. (D. med. Wochenschr. ár 1915,

man sie durch geeignete Lösungsmittel extrahiert, mit der Extraktlösung spBd. 41 , S. 891. )
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11. Anlagen. Kraft- und Arbeitsmaschinen. Apparate.")

Messen des Wärmeinhaltes von Flüssigkeiten. Hugo Schilling,

Barmen. Durch die Schwankungen der Temperatur und des Druckes

werden Bewegungen erzeugt, deren Größen durch Zwischenelemente

als logarithmische Werte zum Ausdruck gebracht werden, so daß durch

einfache Addition dieser Werte und Übertragung der Summen auf eine

mit entsprechender Teilung versehene Skala das Produkt aus Temperatur

und Durchflußmenge, also die hindurchgegangene Wärmemenge, direkt

abgelesen und aufgezeichnet wird. (D. R. P. 290918 v. 2. März 1915.) i

Schleppkette zum Fördern von klebrigem Fördergut in gleich-

mäßiger Menge. Maschinenfabrik W. Roscher G. m. b. H., Görlitz.

(D. R. P. 290759 vom 30. Januar 1914.)
i

Wasserröhrenkessel mit mehreren in den Röhrenaufbau und

in dem Heizraum hintereinander liegenden Abteilungen. M. R.

Schulz, Braunschweig. (D. R. P. 290630 vom 24. Dez. 1913.) i

Düse bei Saugluftförderern für backendes Schüttgut. Rudolf

Koehler, Gelsenkirchen. An der Düsenmündung ist ein Fräser an-

geordnet, welcher das fest zusammengebackene Schüttgut an der Lager-

stelle ablöst und zerkleinert zur Düsenmündung gelangen läßt. (D. R. P.

290673 vom 21. Juni 1914.) i

-

Herstellung von Wärmeaustauschvorrichtungen mit Röhren be-

liebigen Querschnitts. Dipl.-Ing. Hans Zimmermann, Mannheim.

Die Röhren werden an ihren Enden mit Aufsatzstücken versehen, welche

dampfanlage , bei welcher die Primäranlage mit Betriebspausen

arbeitet. Frankfurter Maschinenbau- Akt. - Ges. vorm. Pokorny

& Wittekind und Dr.- Ing. Willibald Grun , Frankfurt a. M.

Zwischen Dampfspeicher und Primäranlage ist eine besondere Dampf-

quelle angeschlossen, durch welche eine ständige Dampfzufuhr in die

Leitung zwischen Primäranlage und Speicher gesichert wird. (D. R. P.

290677 vom 12. Januar 1913, Zus. zu Pat. 287264.)
i

Magnetisches Steuern von Lichtbogen in Vakuumgefäßen. Akt.-

Ges. Brown Boveri & Cie. , Baden i. d. Schweiz. - Der Lichtbogen

jeder Anode wird in einem für jede Anode besonderen Führungsrohr

durch den Steuermagneten periodisch gedrosselt oder gelöscht. Dabei

wird jeder Lichtbogen von seiner Anode bis in das magnetische Feld

hinein räumlich von dem anderen Lichtbogen getrennt geführt, damit

ein Ausweichen nach der Seite verhindert wird. (D. R. P. 290488 vom

5. Februar 1914.) i

Dampfentwickler, bei welchem die Verpuffungsgase einer Ver-

brennungskammer am Kammerauslaß Wasser aus Einspritzlöchern

des Ventilkegels und Ventilsitzes zum Zweck der Verdampfung an-

saugen. Albine Bräunig geb. Rommel , Kleinbodungen bei Bleiche-

rode am Harz. (D. R. P. 288 256 vom 26. Juli 1913.) i

--

Darstellung von Rauch auf Bühnen mittels der Ammonsalze

flüchtiger Säuren . Schwabe & Co. , Berlin. Feste Ammonsalze

untereinander und mit den Rohrenden durch Verschmelzen mittels Metall
werden über ihre Zersetzungstemperatur erhitzt. Man setzt ihnen zu

verbunden werden. (D. R. P. 290977 vom 19. Februar 1914.). dem Zweck Heizstoffe in solcher Menge zu, daß sie die zur Zersetzung

Vorrichtung zur Regelung der Abdampfspannung einer Ab- nötige Wärmemenge teilweise oder vollständig erzeugen. (D. R. P.

Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 123. 290756 vom 29. April 1915.)

i

16. Anorganisch-chemische Industrie.

Zusammenfassende Übersicht der in den Kalisalzlagern statt-

gefundenen chemischen Umwandlungsprozesse. M. Roźsa. Verf.

teilt die Umwandlungsprozesse der Kalisalze ein in drei große Gruppen :

I. Umwandlungsprozesse ohne, II. mit einer, III. mit zwei Zwischen-

phasen. Die erste Gruppe gliedert sich in a) Hydrometamorphose,

wobei hydratisierte Salze ohne wesentliche Erhöhung der Bodentempe-

ratur gebildet wurden (Kainit, Leonit, Schönit, Astrakanit, Reichardit,

Sylvin usw.), b) Hydrothermale Metamorphose, wobei die Einwirkung

zirkulierender Laugen unter gleichzeitiger Erhöhung der Bodentempe-

ratur erfolgte (Hartsalz, Langbeinit, Vanthoffit usw.), c) Thermometa-

morphose, Bildung der Dehydrationsprodukte ursprünglich hydratisiert

gewesener Salze infolge der Temperaturerhöhung (Anhydrit aus Gips,

Kieserit aus MgSO4.6 H2O und MgSO4 . 7 H₂O, Hartsalz aus Kainit usw.).

Bei den Umwandlungsprozessen mit einer Zwischenphase handelt es

sich entweder um eine Thermometamorphose mit vorheriger Hydro-

metamorphose, die bei verhältnismäßig niedriger Temperatur stattfand,

oder um eine Hydrometamorphose mit hydrothermaler Metamorphose,

wobei unter Bildungstemperatur abgekühlte Mineralien durch zusickernde

Laugen in Mineralien höherer Bildungstemperatur umgewandelt werden

können. Dieser selbe Prozeß kann sich auch mit zwei Zwischenphasen

abspielen, indem die Produkte einer primären Hydrometamorphose durch

eine hydrothermale Metamorphose und darauf durch rückfällige Hydro-

metamorphose in die Ausgangsprodukte zurückverwandelt werden. (Ztschr.

anorg. Chem. 1915, Bd. 92, S. 297.) WO

Die Entstehung des Hartsalzes und die sekundären Umwand-

lungen der Zechsteinsalze im Zusammenhange mit dem Gleich-

gewichtsschemata van't Hoffs. M. Rózsa. Nach VAN'T HOFF istNach VAN'T HOFF ist

Hartsalz ein Gemenge von Steinsalz, Kieserit und Sylvin . Seine Para-

genese tritt erst oberhalb 720 auf und ist, worauf auch das natürliche

Vorkommen hindeutet, das Produkt einer sekundären Verwandlung der

Mischung von Carnallit und Kieserit in der Carnallitregion . Die vor-

liegende Arbeit erörtert eingehend die Umstände der Hartsalzentstehung

und die hydrothermalen Umwandlungsprozeße der Gemenge von Car-

nallit, Kieserit und Steinsalz. Die Salze der Kalilager können auf Grund

der gewonnenen Einsichten in zwei Gruppen geschieden werden.

1. Salze, die nicht nur als primäre Ablagerungsprodukte der Einengung

vorkommen, sondern auch infolge sekundärer Umwandlungsprozeße :

Anhydrit, Polyhalit, Kieserit, Carnallit, Sylvin. 2. Salze, die nur als

sekundäre Produkte zu betrachten sind: Kainit (Thanit), Schönit, Leonit,

Astrakanit, Reichardit, Pinnoit, Langbeinit, Loeweit, Vanthoffit, Glaserit.

(Ztschr. anorgan. Chem. 1915, Bd. 91 , S. 299.)
WO

Verwertung von Chlormagnesiumablaugen der Kaliindustrie.

Chemische Fabrik Buckau , Magdeburg. Bei dem Verfahren des

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 132.

Düngemittel.*)

i

D. R. P. 283096¹) kann man an Stelle der fertigen Schwefelsäure auch

ein Gemisch von schwefliger Säure (z. B. Pyritröstgase) und Sauerstoff

(Luft) in Gegenwart von Wasser oder Wasserdampf verwenden, ent-

sprechend dem Verfahren von HARGREAVES zur Herstellung von Natrium-

sulfat. Beispielsweise wird die heiße Chlormagnesiumablauge entweder

zerstäubt, oder man läßt sie in einem Plattenturm oder in sonstigen

Vorrichtungen aus geeignetem Material in feiner Verteilung abwärts

rieseln, während von unten das Gemisch von schwefliger Säure und

Luft entgegengeführt wird. Das Chlormagnesium soll dadurch voll-

ständig zersetzt werden. Die aus dem Turm entweichende Salzsäure

wird kondensiert und die entstandene Magnesiumsulfatlösung wird unten

abgezogen. Auch festes Chlormagnesium soll durch ein Gemisch von

schwefliger Säure und Sauerstoff in gleicher Weise zerlegt werden.

(D. R. P. 290876 vom 24. Februar 1914, Zus. zu Pat. 283096.) i

Gewinnung von Kali aus kaliarmen Salzen. M. E. Pichard. -

Beim Vereinigen von Natriumsilicat und Chlorkalium in der Kälte wird

Kaliumnitrat ausgefällt, während bei Anwesenheit beträchtlicher Mengen

Kochsalz und geringer Mengen Chlorkalium die Löslichkeit des Kalium-

nitrats derart erhöht wird, daß ein Niederschlag nicht zustande kommt.

Das Rohsalz wird in der Kälte mit gesättigter Lösung von Chlor-

natrium und geringer Menge Natriumnitrat behandelt, woselbst die

Beimengungen (NaČI, NaºSÕ₁ , CaSO4) ungelöst bleiben , während die

Lösung KNO + NaCl eingedampft und der Rückstand durch warmes

Wasser getrennt wird. (Franz. Pat. 472503 vom 6. August 1913.) sb

Gewinnung von Kochsalz. International Salt Co. - Das

geschmolzene Salz wird ununterbrochen oder in kurzen Zwischenräumen

in eine Reihe von konzentrisch angeordneten rotierenden Pfannen ein-

fließen gelassen, so daß sich die Masse zentrifugal bewegt, und hier

durch Rührstangen während des Erkaltens in körnigen Zustand über-

sb
geführt wird. (Franz. Pat. 472424 vom 4. August 1913.)

Schnellkrystallisieren von Salzen. G. Briois. - Heißgesättigte

Lösungen von Soda, Glaubersalz usw. werden der gleichzeitigen Ein-

wirkung eines Kühlmittels und einer Rührvorrichtung ausgesetzt. (Franz.

Pat. 475749 vom 28. Juli 1914.)
sb

Apparat zur Herstellung von Lösungen schwefliger Säure oder

von Sulfiten. Frank E. Coombs, Au Sable Forks , New York.

Der Apparat besteht zunächst aus einem Schwefelofen mit schwach

muldenförmigem Boden, der durch Unterfeuerung geheizt wird. Darüber

befindet sich ein trichterförmiger Aufsatz zur Aufnahme des zu ver-

brennenden Schwefels. Er ist mit Doppelmantel versehen, so daß der

Schwefel durch Einleiten von gespanntem Dampf in den Doppelmantel

zum Schmelzen gebracht werden kann und dann in einer durch einen

¹) Chem.-Ztg. Repert. 1915, S. 123.
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Anreicherung von Kalkphosphaten auf trockenem Wege. J.

Parent. Durch Calcinieren werden Wasser, organische Stoffe,

Bitumen, Kohlensäure beseitigt und die Kreide in Kalk verwandelt,

welch letzterer zum Teil mit Kieselsäure Calciumsilicat ergibt und

Schwefelsäure beim Superphosphatprozeß nicht aufnimmt, während der

andere Teil nach dem Vermahlen durch Windsiebung entfernt wird.

(Franz. Pat. 472709 vom 13. August 1913.) sb

Kunstdünger aus natürlichen Phosphatgesteinen. W. F. Downs,

Chatham, N. J. - Gemahlenes Gestein wird mit einer zur Sättigung

sämtlicher vorhandener Basen genügenden Menge Kieselsäure vereinigt

und im rotierenden Zementofen auf eine Temperatur gebracht (etwa

720 oder 750 ° C. bis höchstens 1100º C.), bei welcher P2O5 noch

nicht frei wird. (Franz. Pat. 474799 vom 7. Juli 1914 ; Engl. Pat.

16335 vom 8. Juli 1914.) sb

Hahn regulierbaren Menge in den Schwefelofen abfließt, wo er zu

schwefliger Säure verbrennt. Die erforderliche Luft wird in gleichfalls

regulierbarer Menge zugeführt. Die schweflige Säure tritt nun mit Hilfe

eines rechtwinklig gebogenen Aufsatzrohres in den unteren Teil des

hochstehenden zylindrischen Absorptionsapparates ein , der mit einem

zur Beförderung der Absorption geeigneten Füllmaterial ausgesetzt ist

und mit dem zur Sättigung bestimmten Wasser oder mit Kalkmilch,

Sodalösung u. dgl. berieselt wird. Der Boden des Absorptionszylinders

verengt sich trichterförmig zu einer kurzen Ausflußspitze, die in ein

weiteres Rohr hineinragt. Durch diese Anordnung wirkt die aus der

Spitze ausströmende Flüssigkeit, nach Art des Wasserstrahlgebläses, als

Zugkraft zur Beförderung der SO2 durch den Absorptionszylinder.

Aus dem genannten Rohr fließt die gesättigte Lösung in das tiefer-

stehende geschlossene Aufnahmegefäß ab. Dieses ist mit einem

Schwimmer versehen , an dem eine Kette befestigt ist , die durch den

Deckel hindurchgeführt und außerhalb des Gefäßes über zwei Rollen

geleitet wird und am äußeren Ende ein Gegengewicht trägt. An dieser

Kette sind Hebelarme befestigt, die mit den Regulierverschlüssen der

Dampfleitungen verbunden sind, welche die Pumpen für die Beförderung

der Berieselungsflüssigkeit auf dem Absorber und zum Weiterbefördern

der gesättigten Lösung aus dem Aufnahmegefäß in Bewegung setzen.

Bei dem Steigen oder Fallen des Flüssigkeitsspiegels in dem letzteren

werden auf diese Weise die Pumpen automatisch in gewünschtem

Sinne in Tätigkeit oder in Ruhestand versetzt. Die näheren Einzel-

heiten sind aus der Patentschrift zu ersehen. (V. St. Amer. Pat. 1147376

vom 20. Juli 1915, angem, 16. April 1912.)
su

Konzentrieren von Schwefelsäure unter vermindertem Druck.

Norsk Hydroelektrisk Kvaelstofaktieselskab. Das Verdampfen

erfolgt im Vakuum in der Weise, daß die Säure eine Reihe von Appa-

raten nach der Art der Röhrenverdampfer durchläuft, so daß in jedem

einzelnen eine bestimmte Fraktion hervorgeht. (Franz. Pat. 474995

vom 11. Juli 1914.) sb

-

Darstellung von Metallsulfaten. Soc. minière et metallurg.

de Peñarroya. Schlacken, Abgänge u. dgl. werden in Gegenwart

von Wasser mit einem Gemenge von Schwefeldioxyd und Luft aus-

gelaugt, welches bisher als Abgas der Hüttenwerke in die Atmosphäre

entweichen gelassen wurde. Die aus der Verhüttung von Kupferblei-

erzen mit Gehalt an Eisen (28 %), SiO2 (28 %) , Kalk (15 %) und Zink

(5 %) hervorgehenden Kalkeisensilicate ( 1,35 T.) geben für je 1 T. SO

0,4 T. Fe, 0,2 T. CaO und 0,1 T. Zn löslich ab. (Franz. Pat. 474499

vom 1. Dezember 1913.) sb

Gewinnung von reinem Zirkondioxyd oder reinen Zirkon-

präparaten aus natürlicher Zirkonerde. Hedwig Herzfeld geb.Hedwig Herzfeld geb.

Bauer, Berlin. -Reine Zirkonverbindungen kann man gewinnen,

wenn man die natürliche Zirkonerde mit Atzkalk und Kohle auf-

schließt und danach weiter behandelt. Man mischt z. B. rohe Zirkon-

erde mit Atzkalk im Überfluß und mit nur soviel Kohle, daß sich kein

Calciumcarbid und kein Zirkoncarbid bilden kann, worauf man die

Mischung auf 1400-1600 ° C. erhitzt. Hierbei findet wahrscheinlich

eine derartige Umsetzung statt, daß Calciumsilicat und Calciumzirkonat

(als Dizirkonat) entstehen. Nach dem Erhitzen wird die Masse vor-

sichtig abgelöscht und mit Salzsäure aufgenommen. Dabei wird die Kiesel-

säure als Gel abgeschieden, während Zirkonoxychlorid (ZrOCl2.8H₂O)

in Lösung geht. Das Kieselsäuregel scheidet man durch Abschleudern

oder Filtrieren ab, während das Zirkonoxychlorid durch Umkrystallisieren

gereinigt wird. Man kann auf diese Weise auch das in der rohen Zirkon-

erde enthaltene Eisen fast vollständig entfernen. Aus dem reinen Zirkon-

oxychlorid kann man in bekannter Weise andere Zirkonverbindungen,

z. B. Zirkondioxydhydrat durch Fällen mit Atzkalk in reinem Zustande

Statt Kalk und Kohle kann man auch Calciumcarbid oder

andere Carbide in ähnlichen Mengenverhältnissen zum Aufschließen der

Zirkonerde verwenden , man kann der Aufschlußmasse auch Halogen-

verbindungen der Alkalien oder alkalischen Erden zusetzen. (D. R. P.

290878 vom 29. Mai 1914.) i

Darstellung von Titansäure. P. Gonnot. Reine eisenfreie

Titansäure für die Zwecke als Maler- und Deckfarbe wird dargestellt

durch Elektrolyse von Titanchlorid (TiCl4 ) , u. U. ohne Diaphragma.

Geringe Zusätze von NaCl, MgCl erleichtern die Ausscheidung von

sbTiO2. (Franz. Pat. 475642 vom 9. März 1914.)

Über den Basenaustausch krystallisierter Zeolithe gegen neutrale

Salzlösungen. I. Zoch. Diss. Berlin 1915. 55 S. 8°.

-
Verwertung von Gipsrückständen. H. Jacob. Es wird die

Bildung von löslichen Sulfaten in Gegenwart eines >> Kontaktstoffes <<

(NaCl) angestrebt. Calciumsulfat (586 kg trocken berechnet) wird mit

Magnesiumcarbonat (446 kg von 93 %) vereinigt, langsam in eine Koch-

salzlösung (bei 34 ° C. gesättigt) einfließen gelassen und nach einiger

-

Darstellung von Phosphorsäure und Phosphaten. D. Mc.

Tavish. Natürliches Phosphat, Kieselsäure und Kohlenstoff werden

im Bogenwiderstandsofen verschmolzen und die Dämpfe der Phosphorig-

säure in einer Kammer mittels Luft zu P2O5 oxydiert. Die Dämpfe

können hier durch Gebläse in Drehbewegung versetzt werden. Das

Absorbieren erfolgt je nach dem Endprodukt durch Kalk, Phosphor-

säurelösung, natürliche Phosphate oder Ammoniak. Die dargestellten

Superphosphate entbehren hygroskopischer Eigenschaften. (Franz. Pat .

474380 vom 17. April 1914.)

-

-

sb

Darstellung reiner Tonerde. E. Martin. Bauxit wird mit

Kalkcarbonat unter Zusatz zwecks Verzögerung des Schmelzpunkt-

eintritts von etwas Na2SO4 auf 1300 ° C. erhitzt, wobei das CaCO3-

Verhältnis nach Al2O3 × 1,023 + SiO2 × 1,667 + Fe2O3 × 0,625 be-

rechnet wird. Das methodische Auslaugen mit Na2CO3 bei 80 ° C.

ergibt reine Aluminatlösungen. (Franz. Pat. 475476 v. 10. Juli 1914.) sb

Darstellung reiner Tonerde. L. G. Patrouilleau. Aluminium-

carbid wird durch Alkalilauge zersetzt, filtriert und das Aluminat aus-

gefällt. (Franz. Pat. 475455 vom 25. Februar 1914.) sb

―

Fixieren von atmosphärischem Stickstoff. Soc. génér. des Ni-

trures. Das im Ferrosiliciumofen aus Bauxit, Kohlenstoff und Eisen

(je nach dem Eisengehalt des Bauxits) gewonnene komplexe Produkt

(enthaltend Fe, Al und ihre Verbindungen mit C, Si, Ti, Ca u. a.) er-

hitzt sich in feinverteiltem, feuchten Zustande an der Luft spontan und

erreicht unter Entwicklung brennbarer Gase Temperaturen von 2000 ° C.

ohne äußere Wärmezufuhr. Das Produkt besteht aus unreinem Alu-

miniumnitrid. (Franz. Pat. 474365 vom 21. November 1913.) sb

Fixieren von Stickstoff mittels Ferroaluminium. Soc. génér.

des Nitrures. - Fügt man dem Ferroaluminium (200 kg von 42 % Al)

eine gewiße Menge von Calciumcarbid (40 kg CaC₂ von 54 %) hinzu,

-

so wird die theoretisch fixierbare Stickstoffmenge nicht nur erreicht,

sondern überschritten : 44,75 kg N 103,8%. (Franz. Pat. 476121 vom

4. April 1914.) sb

Oxydierung von Ammoniak. Soc. génér. des Nitrures.

Die Ausbeute an Stickoxyden wird erhöht, wenn das heiße Reaktions-

gasgemisch (Ammoniak mit Luft) unmittelbar nach dem Durchgang

durch Katalysatoren mit einem Gasstrom (Luft, Sauerstoff, Stickstoff)

zusammentrifft. (Franz. Pat. 473618 vom 1. Oktober 1913.) sb

Darstellung von Aluminiumsiliciden und -nitriden. L. C. E. Gau-

trelet. Silicium und Aluminium werden zu einer Verbindung

Al40Si dadurch verbunden, daß Al (4320 g), Magnesiasilicat (378 g) und

Magnesium (192 g) bei 750-800 ° C. verschmolzen werden. Das Pro-

dukt hat geschmolzen ein spezif. Gew. d = 2,635, gewalzt d = 2,655.

Unreinigkeiten wie Al, Si u. a. erhöhen die Angreifbarkeit durch See-

wasser. Die Reaktion wird beschleunigt durch Zusätze von Verbin-

dungen, wie Pinenmangan¹), welche an der Luft durch Hitze in kollo-

idales Metall zerfallen. Dieses letztere wirkt ebenfalls als Kontaktstoff

bei der Gewinnung von Aluminiumnitriden aus Al2O3, C und N.

sb(Franz. Pat. 474503 vom 2. Dezember 1913.)

Gewinnung von Ammoniak aus atmosphärischem Stickstoff im

Nitride der Erd-Kreislaufprozeß. F. W. Dafert und R. Miklauz.

alkalien absorbieren gleich dem Lithium den Wasserstoff unter Bildung

von MзN₂H4, welches bei Calcium und Strontium nur bei höherer

Temperatur mit Wasserstoff die Hydrüre liefert, während das BaзNH₁

im Maße seiner Bildung bereits in Hydrür und Ammoniak zerfällt.

Durch Einleiten von Stickstoff bei entsprechender Temperatur findet

die Umwandlung des Hydrürs in Nitrid statt, worauf der Kreisprozeß

wieder beginnt. (Franz. Pat. 474994 v. 11. Juli 1914 ; Engl. Pat. 16597

sbvom 11. Juli 1914.)

-

Darstellung von Carbiden, Cyanamiden und Nitriden. L. G.

Patrouilleau .Patrouilleau. Die Reaktionen erfolgen im Widerstands- Elektroofen,

und zwar unter Luftabschluß und bei möglichst vermindertem Druck.

(Franz. Pat. 475195 vom 27. Januar 1914.)
sb

Zeit ( 1 Std.) zum Kochen gebracht. (Franz. Pat. 474 509 v. 2. Dezbr. 1913.) sb ¹) Vergl. Franz. Pat. 474328.
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17. Glas. Keramik. Baustoffe.*)

i

(Keram. Rundschau

Glasflaschenblasmaschine für Handbetrieb , bei welcher das

Külbel in einer umgekehrt aufgestellten, oben durch einen Deckel

und unten durch einen Halspegel verschließbaren Vorform gebildet

wird. Glasmaschinenfabrik System Jean Wolf G. m. b. H., Brühl,

Bez. Cöln. (D. R. P. 290798 vom 25. Dezember 1913.)

Die deutsche Glasindustrie im Kriege.¹)

1916, S. 36.)

Unmittelbare Übertragungen von Hoch- und Tiefdruckplatten

auf Glas , Tonwaren und Email. C. Fleck. (Keram. Rundschau

1916, S. 36.) .

—

sm

sm

Zirkonoxyd als Trübungsmittel in der keramischen Industrie.

G. Gericke. Der unter dem Namen Terrar als Weißtrübungsmittel

empfohlene Ersatz für Zinnoxyd ist eine Zirkonverbindung , die be-

deutend billiger als Zinnoxyd ist und außerdem nicht giftig wirkt.

Terrar wird der Glasurmasse zugefrittet oder ihr auf der Mühle zu-

gegeben. Es läßt sich für bleihaltige und bleifreie Glasuren verwenden,

ebensofür weiße, wie für farbige Glasuren . (Keram. Rundsch.1916, S. 28.) sm

Ofen zum Emaillieren von Gegenständen aller Art, insbesondere

von solchen aus Metall. Wilhelm Hirsch, Radeberg i . Sa.

Nach dem Hauptpatent 283 869 sind in den Seitenwandungen des

Ofens an einen Abzug angeschlossene Öffnungen angebracht, welche

$

Fig. 1.

Fig. 2.

口口

040

-

die schädlichen Gase des Ofens

mit abführen. Dabei wird nur der

obere Teil des Ofeninnern direkt

erhitzt. Vorliegende weitere Aus-

bildung jenes Ofens soll ermög-

lichen, auch den unteren Teil des

Ofens auf leichtere Weise direkt

durch dieFlamme zuerhitzen. Zu

diesem Zweck sind auch in dem

unteren Teil, insbesondere in

dem Herd des Ofens, Flammen-

und Hitzeabzüge angebracht. Die

Abbildungen zeigen den Ofen

im senkrechten und wagerechten

Schnitt. In den Seitenwan-

dungen des Ofens sind die an

einen Abzug angeschlossenen

Öffnungenƒ angebracht, welche

die schädlichen Gase des Ofens

abführen. In dem Herd be-

finden sich Abzüge g, welche

in den allgemeinen Abzugs-

kanal A münden. Der untere

Teil des Ofens erhält daher die

gleiche Hitze wie der Oberteil

des Ofens. Die Flammen und die Abhitze können auch vom oberen

Teile des Ofens abgeführt werden. (D. R. P. 290 406 vom 22. August

1915 Zus. zu Patent 283869.)

—

i

Presse für keramische Massen mit zwei gegeneinander beweg-

lichen Stempeln. Wilhelm Köppern, Winz bei Hattingen a. d. Ruhr.

Die Stempel sind im Druck regelbar und an Schwinghebeln ge-

lagert, die an eine gemeinsame Führungsstange angelenkt sind. Als

Führungsstange für die Schwinghebel dient die Stange eines hydrau-

lischen Kolbens, dessen Zylinder mit einer hydraulischen Druckregelungs-

Vorrichtung verbunden ist. (D. R. P. 290572 vom 20. Nov. 1912.) i

-
Der Kolloidton. P. Rohland. Polemik gegen P. EHRENBERG,

der die Auffassung von der kolloiden Natur des Tones auf SCHLÖSING

und nicht auf den Verf. zurückführt. (Koll.-Ztschr.1915, Bd . 17 , S.145 . ) &

Herstellung von Filterkörpern. Dr.-Ing. Anton Hambloch,

Andernach a. Rh., und Dr. Carl Mordziol, Coblenz a. Rh. - Die

Filterkörper werden durch Brennen poröser, besonders feinporiger Laven,

wie z. B. Basaltlavakrotzen (Auswurfsstoffe der diluvialen Basaltvulkane

der Eifel) mit oder ohne Zusatz von Bimsstein oder Schamotte sowie

von Stoffen, wie Ton, Calciumoxyd, Magnesia, zur Erhöhung der Form-

barkeit und mit Traẞmörtel als Bindestoff hergestellt. Die Basaltlava-

krotzen werden bis zu verschiedenen Korngrößen gemahlen und zur

Erhöhung der Porosität gereinigt. Diese Rohmasse wird unter Zugabe

von Traẞ und von Calcium- und Magnesiumoxyd zur Erhöhung der

Formbarkeit geformt und alsdann gebrannt. Die erhaltenen Filterkörper

sollen sich besonders zur Entkeimung des Trinkwassers 2) eignen und

keine Risse bekommen. Das Vorhandensein unzähliger mikroskopisch

*)Vergi. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 109.

1) Vergl. Chem.-Ztg. 1916, S. 7. 2) Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 38.

kleiner Blasenräume im Innern jedes Kornes soll erhöhte Durchlaufs-

geschwindigkeit gegenüber gebrannten Filterkörpern aus Quarzsand be-

dingen, sowie die Einlagerung desinfizierender Körper innerhalb des

Filterkörpers ermöglichen. Im Vergleich mit Kieselgur ist der neue

Filterkörper erheblich billiger. (D. R. P. 290961 v. 7. Mai 1915.) i

—

Herstellung eines für Außenputz geeigneten Mörtels unter Ver-

wendung von Hochofenschlacke und Kalkhydrat. Robert Brinkmann,

Düsseldorf. Die bisherigen Versuche, den den körnigen Bestand-

teil des üblichen Fassadenmörtels bildenden Quarzsand durch granu-

lierte Schlacke zu ersetzen, hatten keinen befriedigenden Erfolg, weil

die auf gewöhnliche Weise granulierte Schlacke besondere Zusätze von

Seife oder ölartigen Stoffen erhalten muß um das für das Abbinden

des Mörtels nötige Anmachwasser genügend lange zurückzuhalten, und

weil luftgekühlte Schlacke anderweitiger Vorbehandlung bedarf. Ver-

suche haben ergeben, daß sich die luftgranulierte Schlacke, weil sie

dichte und feste Schlackenkörner besitzt, als Grundstoff für Fassaden-

mörtel am besten eignet und ohne weitere Vorbehandlung verwendet

werden kann. Man benutzt die luftgranulierte Schlacke in zwei Formen,

nämlich unvermahlen, also in körniger Beschaffenheit, in welcher sie

die Eigenschaften des Quarzsandes hat, und gemahlen in Verbindung

mit Kalk, in welcher Verbindung das pulverförmige Erzeugnis ein

hydraulisches Bindemittel in der Art von Puzzolanen darstellt, so daß

man des sonst üblichen Zementes nicht bedarf. Der erhaltene Mörtel

soll wetter- und frostbeständig sein. Zweckmäßig verwendet man eine

Mischung aus 50 T. gemahlener luftgranulierter Hochofenschlacke und

20 T. Kalkhydrat. Dem im natürlichen Zustande silbergrauen Mörtel

kann durch Farbzusätze jede gewünschte Farbtönung gegeben werden.

(D. R. P. 290902 vom 21. Januar 1914.)

—

i

Maschine zur Herstellung von Naßmörtel. Vereinigte Berliner

Mörtelwerke, Berlin. Bei den bisherigen Maschinen dieser Art

gelang es nicht, eine gleichmäßige Mischung von Kalk und Sand im

richtigen Verhältnis herzustellen. Nach vorliegender Erfindung wird

der Sand durch eine Zellentrommel und der Kalkbrei durch ein Rohr

mit Abschlußhahn zugeführt, und zwar wird der Zuflußhahn für den

Kalkbrei unmittelbar von einer auf

der Zellentrommelachse sitzenden

Kurvenscheibe geöffnet und ge-

schlossen. Auf der Welle a sitzt

die Zellentrommel b mit den

Zellen c für die Sandzuführung.

Der Sand wird von oben zuge-

führt, die Zellen entleeren sich

ist.

m

-a

d

unten oberhalb der Mischschnecke.

Ferner ist auf die Welle a die als

Kurvenscheibe ausgebildete Scheibe

d gekeilt. In der Kurvennut m

führt sich der Rollenzapfen n des

Zwischenhebels e, welcher in einem

Langloch der letzteren verstellbar

seinem anderen Ende an denHebel f

Dieser Hebel e greift mit

an, der am Küken des Kalkhahnes

festsizt. Der Hebel ƒ erhält ebenfalls ein Langloch, um dem Bolzen e¹

Zwischenhebel e bei jeder Zellenentleerung einmal nach links , öffnet

Spiel zur Bewegung zu geben. Die Kurvenscheibe d schiebt den

hierbei den Kalkhahn, schließt ihn bei der Weiterdrehung wieder und

sofort. Durch Verstellen des Rollenzapfens n in dem Langloch n¹ des

Hebels e wird der Hub von ƒ vergrößert oder verringert, so daß aus

dem Hahn g entsprechend mehr oder weniger Kalkmilch zu der unter

der Sandtrommel liegenden Mischschnecke gelangt. (D. R. P. 290622

vom 10. Mai 1914.) i

Gußasphaltbelag für Bürgersteige und Promenadenwege. Georg

Luz, Cöln - Lindenthal , und Nikolaus Molitor, Cöln - Nippes. -

Bisher verwendete man eine auf eine Betonunterlage aufgebrachte,

etwa 3 cm starke Asphaltschicht, welcher zur Verminderung der Ab-

nutzung ein Hartgestein, insbesondere sogen . Silberkies, zugesetzt wurde.

Nach dieser Erfindung soll das zugesetzte Hartgestein durch einen Stoff

ersetzt werden, der gleichmäßig mit dem Asphalt abgenutzt wird. Zu

dem Zweck hat sich gebrannter Ton als am besten geeignet erwiesen,

und zwar wird dieser in kleinen Stücken dem Gußasphalt beigemischt.

Infolge ihrer Porosität verbinden sich die Tonstückchen innig mit dem

Asphalt, der Belag bröckelt daher nicht ab. Man kann den Zusatz der

Tonstückchen so stark machen, daß Ton und Asphalt in gleicher Menge

verwendet werden, wodurch eine wesentliche Verbilligung des Bürger-

steigbelags erzielt wird. (D. R. P. 290903 vom 5. September 1913.) i
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25. Firnisse. Harze. Kautschuk.*)

DieAbschließungder mitteleuropäischen Mächte in ihrerWirkung

auf die Lack- und Firnisfabrikation . W. Esch. Als Ersatz für das

ausländische Harz wird mit gutem Erfolge Zellstoffpech und schwe-

disches Holzpech , an anderer Stelle wieder Cumaronharz aus der

Steinkohlenteerdestillation verwandt. Von den Ersatzprodukten für Kopal

und Schellack verdient ein von der WENJACIT- GESELLSCHAFT in Ham-

burg in den Handel gebrachtes, neues, guttaperchaähnliches Produkt

größere Beachtung. (Chem. Rev. 1915, Bd. 22, S. 87.)
CS

Ist die altgewohnte Bezeichnung gekochtes Leinöl" für die

heutigen Handelsfirnisse (Resinatfirnisse) zulässig? Niegemann

und Kayser.¹) (Farben-Ztg. 1915, Bd. 20, S. 765.) fz

Über Leinölfirnis und andere Ölfirnisse. O. Prager. (Seifens.-

Ztg. 1915, Bd. 42, S. 893 u. 977.)

―

CS

Über einen neuen colorimetrischen Nachweis von Mangan in

Farben, Lacken, Firnissen u. dgl. J. F. Sacher. ) (Farben-Ztg. 1915,

Bd. 20, S. 1309.) fz

Kondensationsprodukte von Nitranilinen mit Formaldehyd und

ihre Verwendung als Lackfarbstoffe. (Farben-Ztg. 1915, Bd. 21 , S. 63.) fz

Moderne Verfahren zur Verarbeitung von Holzöl. Krumbhaar.

Beim Vergleichen der älteren Methoden mit den neueren findet

Verf. , daß diese Spezialtechnik keine eigentlichen Fortschritte gemacht

hat, da sie immer wieder auf das bekannte Erhitzen des Holzöls mit

Harz und Leinöl angewiesen ist. (Farben-Ztg. 1915, Bd. 20, S. 877.) fz

Harzgewinnung in Deutschland. Wilhelm Storandt. Zum

Erlaß des preußischen landwirtschaftlichen Ministeriums über die Ge-

winnung von Harz in preußischen Wäldern macht Verf. verschiedene

Bemerkungen bezw. Vorschläge. Zur Harznutzung müssen die Kiefern

auf Lebenszeit angeschnitten werden, worunter die Qualität des Baumes

keinesfalls leidet. Für angeharzte Stämme zahlt man in Frankreich so-

gar mehr, da das Holz an Härte gewinnt und sich zu Straßenpflaster

und Bahnschwellen besser eignet. Die Bäume werden etwa 1/2 m

über dem Boden zweckentsprechend mit Quer- und Abflußrinnen ver-

sehen und die Produkte in einem darunter gestellten Topf aufgefangen .

Das Kolophonium und Terpentinöl ist von gleicher Güte wie das

amerikanische und französische. Deutschland könnte aus seinen aus-

gedehnten Kiefernwäldern, die noch durch Neuanpflanzungen in Od-

ländereien, im Wassergebiet des Binnenlandes usw. bedeutend vermehrt

werden könnten, einen jährlichen Nutzen von vielen Millionen ziehen.

(Farben-Ztg. 1915, Bd. 20, S. 1011.3) fz

Harzgewinnung in Deutschland.

Bd. 20, S. 1233.)

Andés. (Farben-Ztg. 1915,

fz

Über die Autoxydation des Kolophoniums. W. Fahrion. -

Aus den von PAUL angegebenen Verbrennungszahlen schließt Verf.,

daß die darauf bezüglichen Präparate PAULS eine mehr oder weniger

weite Autoxydation hinter sich hatten, und daß PAUL bis jetzt lediglich

unbewiesene Hypothesen aufgestellt hat. (Chem. Rev. 1915, Bd . 22, S. 97.) cs

Zur Kenntnis der Abietinsäuren. Peter Pooth. (Farben-Ztg.

1915, Bd. 20, S. 1056.) fz

Die künstlichen Hartharze, ihre Herstellung und Verwendung.

O. Prager. (Seifens.- Ztg. 1915, Bd. 42 , S. 686 und 705.) CS

Vorrichtung zum Koagulieren von Rohkautschuk, bei welcher

die Kautschukmilch auf eine oder mehrere in einer Rauchkammer

umlaufende Trommeln gebracht wird. Th. L. Adolf Runge, Hannover.

- Die Kautschukmilch wird aus einem außerhalb der Rauchkammer

angeordneten Milchbehälter durch eine mit dem Antrieb der Trommel

in Verbindung stehende Vorrichtung, beispielsweise eine Kippvorrichtung,

in regelmäßigen Zeitabständen in bestimmter Menge in das Innere der

Kammer auf die Trommel geleitet, während ein selbsttätiger, nur während

des Durchfließens der Luft geöffneter Verschluß verhindert, daß der

Rauch aus der Kammer in den Milchbehälter dringt. (D. R. P. 290856

vom 28. Dezember 1913.) i

Vulkanisationsbeschleuniger (Katalysatoren) . R. Ditmar.

Um eine Erniedrigung der Vulkanisationstemperatur und eine Ver-

kürzung der Vulkanisationsdauer zu erzielen, bedient man sich in der

Gummiindustrie gewisser Stoffe, die, der Gummimischung beigemengt,

als Vulkanisationsbeschleuniger wirken. Der Grad der Vulkanisations-

beschleunigung ist zunächst von den vorliegenden Kautschuksorten ab-

hängig , da mit demselben Katalysator bei verschiedenen Kautschuk-

sorten eine ganz verschiedene Beschleunigung erzielt wird. Der Fall

kompliziert sich außerordentlich , wenn im System Kautschuk-Schwefel

noch andere Stoffe zugegen sind, die sich bezüglich ihrer katalysa-

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 111 .

1) Vergl. Farben-Ztg. 1914, Nr. 31 , 32 u. 41 ; Ebenda 1915, Bd . 20, S. 822 u . 881 .

2) Chem.-Ztg. 1915, S. 319. 3) Farben-Ztg. 1915, Bd . 20, S. 1061 , 1113.

torischen Wirkung gegenseitig beeinflussen . Es hat sich ergeben, daß

zwei Katalysatoren bei gleichzeitiger Anwesenheit ihre Wirkung nicht

einfach addieren. In den meisten Fällen hat sich die gemeinsame

Wirkung bedeutend größer gezeigt als die Summe der Teilwirkung.

Bei Einzelkatalysatoren ist zunächst der Betrag der katalytischen Be-

einflussung in erster Annäherung der Konzentration des Katalysators

proportional, was aber nur bei Anwendung des Katalysators in geringer

Menge gilt ; bei Benutzung größerer Mengen schlägt oft die positive

Als bekanntester an-
Wirkung des Katalysators in eine negative um.

organischer Katalysator findet Bleiglätte in der Gummiindustrie Ver-

wendung, über deren Wirkungsweise E. SEIDL , ¹) W. ESCH und M.

AUERBACH2) gearbeitet haben. Die Verwendung der Bleiglätte ist da-

durch beschränkt, daß man sie nur in dunklen Mischungen benutzen

kann , auch schließt sie ihr spezifisches Gewicht 9,2-9,5 und das

für viele Zwecke aus.

Gesetz betreffend den Verkehr mit blei- und zinkhaltigen Gegenständen

Ein weiterer Vulkanisationsbeschleuniger ist

Magnesia usta. Ein allzu großer Zusatz beschleunigt die Vulkanisation

zwar sehr , hat aber eine Verminderung der guten physikalischen

Eigenschaften des Vulkanisats zur Folge. Besonders günstige Resultate

erzielt man durch Kombination der beiden Katalysatoren Bleiglätte

und Magnesia. Ein weiterer Vulkanisationsbeförderer ist Eisenoxyd.

Selbst Mischungen mit hohem Gehalt an braunen Faktis , die sonst

träge vulkanisieren, lassen sich durch einen Eisenoxydzusatz von 3-8%

in kürzerer Zeit vulkanisieren. Goldschwefel wirkt durch seinen Gehalt

an freiem Schwefel förderlich. Ein völlig von freiem Schwefel befreiter

Goldschwefel zeigt keine Vulkanisationsbeschleunigung. Manganoxyd

ist starker Beschleuniger, beeinträchtigt aber die Qualität des Vulkanisats.

Ein guter Katalysator ist auch Kupferoxydul . Nickeloxyd ist ein ne-

gativer Katalysator, wirkt also vulkanisationsverzögernd. Von organischen

Katalysatoren sei zunächst Piperidin und Methylenpiperidin genannt.

Bemerkenswert ist, daß andere basische Substanzen wie Pyridin, Chino-

lin, Dimethylanilin usw. diese auffällige Wirkung nicht auszuüben ver-

mögen. Fernerhin zeigen auch andere aliphatische Amine sowohl

solche mit offener, als auch solche mit geschlossener Kette und ihre

Derivate die gleiche vulkanisationsbeschleunigende Wirkung. Anstelle

der schwerer flüchtigen Basen, kann man auch die leichtflüchtigen ver-

wenden, wenn man sie in Form ihrer wenig flüchtigen Derivate be-

nutzt, wie z. B. Harnstoffderivate oder Additionsprodukte der genannten

Basen mit Schwefelkohlenstoff. Gute Beschleunigung erhält man mit

Tetramethylendiamin, mit dem Additionsprodukt aus Schwefelkohlenstoff

und Pyrrolidin. Ganz allgemein kommt allen organischen Basen ohne

Rücksicht auf ihre Konstitution eine vulkanisationsbeschleunigende

Wirkung zu, deren Dissoziationskonstante größer als etwa 1× 10-8 ist.

Auch Verbindungen des Ammoniaks organischer oder anorganischer

Natur, die man gewöhnlich nicht als Basen bezeichnet, wie Ammon-

carbonat oder Natriumamid zeigen die gleiche Wirkung, sofern sie bei

den Vulkanisationstemperaturen alkalisch reagieren. Verf. fand , daß

Chinosol oder schwefelsaures Dioxychinolin in faktisfreien Mischungen,

insbesondere in Verbindung mit Bleiglätte, ganz außerordentlich stark

beschleunigend wirkt. Ein brillanter Beschleuniger ist auch Anthra-

chinon. Fernerhin fand Verf., daß Schwefeloxychinolin und Chinolin-

sulfat gute Katalysatoren sind, und weiterhin, daß diese beiden Stoffe

für alle Kautschukmischungen, also auch faktishaltige mit gutem Erfolge

anwendbar sind. (Gummiztg. 1915, Bd. 29, S. 424-126.) kr

-

Darstellung von Aldehydammoniak. Farbenfabriken vorm.

Friedr. Bayer & Co. Man läßt Ammoniak auf Acetaldehyd in

konzentriert wässriger Lösung oder die beiden Komponenten un-

verdünnt bei tiefen Temperaturen derart aufeinander einwirken, daß

das Ammoniak stets im Überschuß vorhanden ist. Das Erzeugnis kann

zur Beschleunigung der Vulkanisation von künstlichen oder natürlichen

Kautschuken dienen. (D. R. P. 290808 vom 30. April 1914.)
r

Gewinnung von Kautschuk. A. Haas. - Gereinigtes Gemenge

von Mehl und Dextrin (aus Kartoffelpülpe z. B.) wird mit Latex (1 %)

versetzt und mehrere Tage bei 40 ° C. verschlossen der Gärung unter-

worfen, worauf die Masse mit einem Gemisch von Athantetrachlorid und

Athylentrichlord auf 80 ° C. erhitzt und entwässert wird. Eine Vorrich-

tung wird beschrieben . (Franz. Pat. 473971 vom 24. Okt. 1913 ) sb

Regenerieren von Kautschuk. Ch. E. Anquetil. Die Nach-

teile des bekannten Verfahrens mittels Schwefelsäure und Auflösung

unter Druck werden umgangen, wenn die Abfälle des vulkanisierten

Kautschuks (etwa 2 Std.) der Einwirkung von flüssigen oder dampf-

förmigen Methylen- oder Athylenhalogenen (z. B. C₂HCl ) unterworfen

werden, wonach sie zu Pulver zerrieben und gesiebt werden können .

(Franz. Pat. 473787 vom 11. Oktober 1913.)
sb

1) Gummiztg. 1911 , Bd. 25, S. 710, 748. 2) Gummimarkt 1911 , Bd. 5, S. 123.

Verlag der Chemiker-Zeitung Otto v. Halem in Cöthen (Anhalt). Druck von August Preuß in Cöthen (Anhalt).
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1. Geschichte der Chemie.*)

Zur Erinnerung an Carl Freiherrn von Reichenbach. A. B.

P. MICHAEL HERSAN schenkte dem Museum der Stadt Wien ein Bild

REICHENBACHS, als Kind mit seiner Mutter, von der Hand seiner Tante

LUDOVIKA, einer Verwandten (Schwester?) SCHILLERS. Eine gelungene

Reproduktion dieses Bildes bringt das Monatsblatt des Altertumsvereins

Wien 1915, S. 140–142. (Österr.Chem.-Ztg. 1915, 2. Reihe, Bd. 18 , S.114. ) cs

Eine neuzeitliche Erfindung Goethes.-JOHANN FRIEDRICH AUGUST

GÖTTLING, Professor der Chemie in Jena, kam zuerst auf den Gedanken,

altes Druckpapier wieder in neues zu verwandeln, und GOETHE schreibt

darüber unter dem 1. Juli 1791 an den Großherzog KARL AUGUST : » Er

(GÖTTLING) hat gedrucktes Papier, von dem ein Blatt beyliegt, wieder

zu Brey gemacht, mit seinem Wasser alle Schwärze herausgezogen und

wieder Papier daraus machen lassen, wie es beyliegt, das fast, weiser

als das erste ist. Welch ein Trost für die lebende Welt der Autoren

und welch ein drohendes Gericht für die abgegangenen. Es ist eine

sehr schöne Entdeckung und kann viel Einfluß haben . . .« Die Sache

interessierte GOETHE derart, daß er dann selbst Versuche anstellte, über

die er unter dem 8. Juli 1791 folgendermaßen an den Herzog berichtet :

Der Versuch, den liquorem acidulum (d. i. Salzsäure) auf Papier zu

brauchen, wird nicht wohl angehen, ich habe es gleich selbst versucht

und GÖTTLING darüber gesprochen, es bleibt ein gelber Flecken zurück.

Da die Leinewand nachher noch gewaschen wird, geht dies gilbliche

eher wieder heraus. Ich bringe ein Gläschen davon mit . . . «

blieb die Sache scheinbar ruhen, um erst in den letzten Jahren wieder

aufgenommen zu werden. (Voss. Ztg. 1915, Nr. 653 v. 23. Dez. 1915.) r

Zur Entwicklung des Bunsenbrenners. Ein Beitrag zur Ge-

schichte der Laboratoriumswärmequellen. A. Kistner. Verf. gibt

vorerst einen Überblick der Wärmequellen der Chemiker vor der Zeit

der Erfindung des BUNSEN- Brenners und weist sodann nach, daß

BUNSEN seinen Brenner 1854 (nicht 1857) mit Hilfe DESAGAS erfand.

Auch die Angabe des Reihenbrenners stammt von BUNSEN. Verf. be-

spricht ferner noch die Brennerkonstruktionen von J. H. VOGEL, TECLU,

MARSHALL, MEISSNER, MÉKER, den BARTHEL- Brenner und mehrere

andere. (Chem. Appar. 1915 , Bd . 2, S. 189.)

Dann

CS

Das Ver-
Zur Geschichte des Kartoffelbrots. Herriegel.

fahren, Brot mit Zusatz von Kartoffelmehl zu backen, kann bis ins

18. Jahrhundert verfolgt werden. 1769 erschien im Karlsruher Wochen-

blatt (5-26. Oktober) eine Volksbelehrung »vom ökonomischen Brodte < ,

nach der Herr Chevalier MUSTEL ein neues Verfahren, Roggenmehl im

Falle der Not klüglich zu verlängern, angegeben habe. Bei 1 T. Kar-

toffel auf 2 T. Mehl sei das Brot » schwerlich von dem besten aus

lauter Mehl gebackenem << zu unterscheiden, aber auch gleiche Teile

geben schon ein sehr gutes, eßbares Brot. Auch VOLTAIRE (Werke,

herausg. von MOLAND, Bd. 47, S. 280) hat 1770 nach eigenen Versuchen

Teig aus 2 T. Mehl und 1 T. Kartoffelmehl vorgeschlagen . (D. med.

Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S. 805.) sp

Theriak-Vorschriften aus alten preußischen Pharmakopöen. F.

Hellwig. Die älteste Theriak-Vorschrift soll von ANDROMACHUS,

Leibarzt des Kaisers NERO, herrühren. Die Vorschrift des >> Dispensa-

torium regium et electorale Borusso-Brandenburgicum« von 1734 ent-

hält 73 Heilstoffe, darunter 64 pflanzlichen Ursprungs. Ein zweiter

Theriak, Theriaca coelestis, von QUERCETANUS enthält sogar 130 ver-

schiedene Mittel, darunter 10 Mineralien, wie Chrysolith, Granat, Hyacinth,

Rubin, Smaragd, Saphir, ferner echte Perlen, Perlmutter usw. Schon in

der Arzneitaxe der freien Reichsstadt Worms von 1582 ist vor-

geschrieben, daß bei der Bereitung des Theriaks die beauftragten Stadt-

" Vergl . Chem .-Ztg. Repert. 1916, S. 121 .

Medici zugegen sein mußten. Auch die hohe Obrigkeit mußte im

ganzen Mittelalter zugegen sein, wenn dieser »himmlische Theriak<< be-

reitet wurde. Außerdem gab es eine Vorschrift für einen >>Theriaca

pro familia«< , eine sehr vereinfachte Mischung verschiedener Wurzel-

und Kräuterpulver mit Holundersaft, Wacholdersaft und Honig. Das

letzte Brandenburgisch-Preußische Dispensatorium von 1781 räumte

mit dem Ballaste der vielen Mittel auf. Die Vorschrift enthielt außer

den heute üblichen nur noch Sagapen, Galbanum und Styrax. Von

der 4. Preußischen Pharmakopöe 1846 wurde eine Theriakvorschrift nicht

mehr aufgenommen und dadurch dies früher viel gepriesene Mittel in

die Ergänzungsbücher verbannt. (Pharm. Ztg. 1915, Bd. 60, S. 665.) s

Eine Apothekenvisitation zu Regensburg im Jahre 1397 und

ihre Folgen. H. Schöppler. (Ber. d. pharm. Ges. 1915, Bd. 25, S. 313.) s

Arabische Salben- und Balsammacher. H. Schelenz. (Pharm.

Zentralh. 1915, Bd . 56, S. 41.)

-

S
1

Zur Geschichte des Erdöls. E. Donath. Aus der Unter-

suchung des Raibler Schiefers folgert Verf., daß bei der Bildung aller

stärker fluorescierenden Erdöle wahrscheinlich noch feste Abbau-

produkte der Proteinstoffe beteiligt sind. Die Abbauprodukte der

Eiweißstoffe würden also in vielen Fällen in noch nähere Beziehung

zur Erdölbildung treten , indem sie unter Umständen bei der Haupt-

phase der Druckdestillation sich auch noch an der Bildung der

Produkte beteiligen. Verf. konstatiert ferner , daß in gewissen Erd-

ölen dieselben Kohlenwasserstoffe enthalten sind wie in gewissen Stein-

kohlen. Es ist also nicht so unwahrscheinlich, daß auch die Bildungs-

weise dieser Kohlenwasserstoffe als Folge von Druckdestillation be-

stimmter Substanzen bezw. ihrer Gemische eine gleiche oder ähnliche

ist. (Österr. Chem.-Ztg. 1915, Bd. 18, S. 170, 192.)
CS

Zur Geschichte des Kalkstickstoffs. A. Frank und N. Caro. -

Verf. stellen gegenüber ARNDT vorerst die Gründungsgeschichte der

Cyanidgesellschaft fest und verweisen ferner daraufhin, daß sowohl die

Bindung von Stickstoff durch Carbide der alkalischen Erden als auch das

Verfahren zur Herstellung von NHз und (NH4)2SO4 aus Kalkstickstoff

von den Verf. bereits vor FREUDENBERG vorgeschlagen wurde. Der

erste Vorschlag der Verwendung von Calciumcyanamid als Düngemittel

wurde 1901 von A. FRANK gemacht. Verf. werden zu geeigneter

Zeit auf Grund der in ihren Händen befindlichen aktenmäßigen Be-

lege die Entwicklung der Geschichte der Kalkstickstoffindustrie weiteren

Kreisen zugänglich machen. (Chem. Ind. 1915, Bd. 38, S. 445.) cs

Erwiderung auf die Ausführungen von Geh. Reg -Rat Prof.

Dr. Adolf Frank und Prof. Dr. N. Caro. K. Arndt. (Chem. Ind.

1915, Bd. 38, S. 446.)
CS

Rübenzuckerfabrikation in Österreich seit 1860. Pokorný.

(Böhm. Ztschr. Zuckerind . 1916, Bd. 40, S. 212.) 2

Zur Geschichte des Ersatzes der Kotbeizen in der Leder-

industrie. Johannes Paessler. (Chem.- Ztg. 1915, S. 893.)

Die Kerzen in der Karikatur. F. Hausen. (Seifenfabrikant

1915, Bd. 35, S. 439.) CS

Zur Geschichte der Tinte. P. Martell. (Schweiz. Apoth.-Ztg.

1915, Bd. 53 , S. 403.) S

Beiträge zur Geschichte des Bergbaues. Die alten Bergrechte

und Bergordnungen in Böhmen, Mähren und Schlesien . Jos. Lowag.

(Montan. Rundsch. 1915, Bd . 7 , S. 10, 43, 74.)
น

,,Hombergs Versuch" in bezug auf die Geschichte der Photo-

graphie. J. M. Eder. Nicht HOMBERG , sondern SCHULZE hat die

Lichtempfindlichkeit der Silbersalze ( 1727) veröffentlicht. (Phot. Rundsch.

1915, Bd. 52, Nr. 12.) ph
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6. Chemie der Pflanzen und Tiere. Agrikulturchemie. ")

---Wanderungen des Betains in Pflanzen. Staněk. Die sehr

nteressanten Versuche, auf deren Zahlenergebnisse zu verweisen ist,

zeigten, daß junge Blätter mehr Prozente Betain der Trockensubstanz

und des Gesamtstickstoffes enthalten als alte, daß sie Betain auch ohne

Mitwirkung des Lichtes bilden und anhäufen, und es nach Beendigung

der vegetativen Tätigkeit in die Organe der Mutterpflanze zurückwandern

lassen. Beim Sprossen der Rübenwurzel wandert Betain in die Blätter,

auch wird es beim Keimen von Samen gebildet, woraus, ist noch

unsicher. Es stellt kein Abfallprodukt des Stickstoffswechsels dar ; aber

welches seine Aufgabe und Rolle eigentlich ist, muß erst noch weiter

untersucht werden. (Böhm. Ztschr. Zuckerind. 1916, Bd. 40, S. 300.) 2

Bau von Rüben und Rübensamen. M. Hoffmann. Verf. be-

spricht verschiedene Fortschritte und Neuerungen, u. a. auch die Ver-

suche STRANAKS mit Perocid « , einem hauptsächlich aus den Sulfaten

des Cers, Lanthans, und Neodyms bestehenden Nebenerzeugnis der

Aufarbeitung des Monazitsandes; es soll die Keime schädlicher Pilze

abtöten, und die Rübensamen zu rascherer und kräftigerer Keimung an-

regen, infolge >>katalytischer Wirkung« . (Blätt. Rübenb. 1916, Bd . 23 , S. 52.)

Derartige Wirkungen anderer, schon seit längerem versuchter Stoffe sind

immer noch als sehr zweifelhaft anzusehen, man wird also wohl auch im vor-

liegenden Falle weiteres erst abzuwarten haben. λ

>

-

--

Einfluß tiefer Kältegrade auf die Keimfähigkeit des Rüben-

samens. Urban und Vitek. Ein solcher Einfluß konnte, wie die

ausführlichen Versuche zeigten, selbst bei tiefsten Kältegraden (flüssige

Luft) nicht nachgewiesen werden, und der gewöhnliche Frost ist daher

sicher dem Samen niemals nachteilig, wenn er nicht etwa abnorm

feucht ist. Im übrigen wirkt künstliches Trocknen des Samens günstig

auf diesen und auf seine Keimfähigkeit; auch der gute Erfolg des

Beizens mit konz. Schwefelsäure beruht auf der austrocknenden Wirkung,

die nacher das Anziehen des Wassers fördert. (Böhm. Ztschr. Zucker-

ind. 1916, Bd . 40, S. 295.)

Aus der Bewahrung der Keim- uud Lebensfähigkeit bei tiefer Kälte und

ihrer Neubewährung in der Wärme wollen die Verf. schließen, „daß das Leben

solcher Samen nur ein physikalisch- chemischer Prozeß im Protoplasma sei". Eine

solche Folgerung ist aber durchaus unberechtigt , und es ist nicht abzusehen ,

inwiefern aus den geschilderten Versuchen dieser Schluß abgeleitet werden kann ;

derlei Prozesse begleiten zwar stets das Leben, „sind“ es aber nicht. 2

-
Ertrag an Nährwerten von 1 ha Zuckerrüben. H. Claassen.

Verf. zeigt, daß die zumeist angeführten Zahlen nicht zutreffen und der

Richtigstellung bedürfen ; führt man diese aus , wobei bezüglich des

Wertes der Blätter und Köpfe eine gewisse Unsicherheit (mangels ge-

nauerer Unterlagen) bestehen bleibt, so ergibt sich der Ertrag von 1 ha

aus den unverarbeiteten Rüben zu 342 kg Eiweiß und 6306 kg Stärke-

wert, aus den verarbeiteten zu 327 kg Eiweiß und 6176 kg Stärkewert,

also nicht unwesentlich niedriger als LICHT, GÜTTE, und Andere an-

nahmen. (Centralbl. Zuckerind. 1916, Bd. 24, S. 556.)

Zur Frage der Einschränkung des Zuckerrübenanbaues.

Gröger. (Österr. Chem.-Ztg. 1915, Bd. 18, S. 163.)

wähnten Richtungen vorgeschlagen und angeregt, denen aber leider nur aus-

nahmsweise Folge gegeben worden war; die außerordentliche, und nach vielen

Hinsichten freilich wieder sehr nutzbringende Zersplitterung des Bodens gereicht

eben in Frankreich allen Bestrebungen nach erheblichen Abänderungen des Her-

gebrachten zur größten Schwierigkeit . Was die Zukunft hieran ändern kann,

bleibt abzuwarten. 2

Kopfdüngung von Rüben und anderen Pflanzen. Gerlach.

Wo Kalkstickstoff und Ammoniumsulfat nicht schon vor der Einsaat

gegeben werden konnten, ist es geboten, sie noch nachträglich als Kopf-

düngung zu verwenden, was (entgegen manchen Vorurteilen) in richtiger

Weise sehr wohl mit gutem Erfolge geschehen kann. (D. Zuckerind.

1916, Bd. 41 , S. 261.) 2.

Schwefelsaures Ammoniak statt Chilesalpeter für Rüben. G. Vi-

brans. Nach den Wahrnehmungen des Verf. und Anderer hatte die

unterlassene Anwendung des Chilesalpeters eine Verbesserung der Säfte

und der Krystallisation, sowie eine Vermehrung der Zuckerausbeute

zur Folge; weitere Erfahrungen hierüber sind dringend erforderlich,

damit der völlige Ersatz des einzuführenden Stoffes durch einen daheim

herzustellenden angestrebt werden könne. (D. Zuckerind. 1916, Bd. 61 ,

S. 277.) 2

Die neueren stickstoffhaltigen Düngemittel. Gerlach. (Blätt.

Rübenbau 1916, Bd. 23, S. 67.) 2

2

Verwendung von Mischdünger. Bruns. (Blätt. Rübenbau 1916,

Bd. 23, S. 65.)

Über einige neuartige Handelsdünger, Superphosphatschlempe ,

Guanol, und Rhenaniaphosphat. M. Hoffmann. (D. Zuckerind. 1916,

Bd. 41 , S. 276.) $2.

Rübenkrankheit in Frankreich. Berthault. Cercospora beti-

cola und ähnliche Parasiten dürften erst sekundär aufgetreten, und nicht

die Ursache der so weit verbreiteten Erkrankungen gewesen sein, die

vielmehr allgemeine Gründe gehabt zu haben scheinen , namentlich

klimatische. (Journ . fabr. sucre 1916, Bd. 57, S. 4.)

Der nämlichen Ansicht ist auch Arnaud (ebenda Bd. 57, S. 5) , der auch

die Anbau- und Düngungs - Verhältnisse mit verantwortlich macht.
2

Rüben- und Rohr -Bau in Colorado. Worthington. Beide

Pflanzen sollen daselbst gleich gut gedeihen , so daß es möglich ist,

beide anzubauen und abwechselnd zu verarbeiten, also die Fabriken

dauernd zu beschäftigen. (Journ. fabr. sucre 1916, Bd. 57 , S. 5.)

Derlei Versuche wurden vor längeren Jahren auch in Agypten angestellt,

jedoch ohne Erfolg, da der Rübenbau nicht genügend lohnend war.
2

Rohrvarietäten in Réunion. Vietele. (Journ. fabr. sucre 1916,

Bd. 57 , S. 7.) 2

Erntemaschine für Zuckerrohr. Luce. Kleinere Versuche

2

fielen gut aus, größere bleiben noch abzuwarten. (Int. Sug. Journ. 1916,

A. Bd. 18, S. 121.)

CS

Sicherung der Obsternte und Zuckerknappheit. A. Herzfeld.

- Da die Einmachezeit bald beginnt, und die völlige Erhaltung des

Obstes dringend erforderlich ist, kann man die Beschlagnahme der zu

solchem Zwecke angesammelten privaten Vorräte keinesfalls empfehlen,

denn der Zucker muß bereits in genügender Menge vorhanden sein,

wenn er gebraucht wird, und keine Behörde kann ihn dann erst ent-

sprechend zuteilen und abgeben. Hingegen ist sehr zu empfehlen, daß

möglichst viele Früchte zunächst ohne Zuckersusatz (nach APPERT,

WECK, ...) eingemacht oder zu Marmelade verarbeitet werden, welche

Dauerware dann erst später gezuckert werden kann, also nach 1. Oktober

auch schon mit Zucker der neuen Ernte. (D. Zuckerind. 1916,

Bd. 41 , S. 301.)

Mit Recht sagt Verf., daß überhaupt mit den Zuckervorräten möglichst

sparsam umzugehen sei, und daß man nicht wisse, was die neue Ernte, auch

bei 10 % Mehranbau, erbringen werde.
2

Zuckerrübe und Rübenzucker in Frankreich. E. Saillard. -

Wie Verf. an Hand von Zahlenangaben darlegt, sind sowohl Einstands-

preis der Rübe , als auch deren Zuckerreichtum, im großen Ganzen

unzureichend, ersterer zu hoch , letzterer zu niedrig; es werden daher

sehr weitgehende Bemühungen erforderlich sein , um für die Zukunft

Abhilfe zu schaffen. (Journ. fabr. sucre 1916, Bd. 57, S. 7.)

Der Verf., als einer der genauesten und gründlichsten Kenner aller ein-

schlägigen Verhältnisse, hat schon seit vielen Jahren Verbesserungen in den er-

---

2

Zuckerrohrparasit in Mauritius. Das Auftreten eines solchen

>> neuen<< Parasiten hat sich erfreulicher Weise nicht bestätigt. (Journ .

fabr. sucre 1916, Bd. 57, S. 7.) 2

Zuckerreicher Mais. Heckel. Verf. hat seine Versuche, durch

rechtzeitiges Vernichten der Blüten eine zuckerreichere Varietät zu züchten ,

weiter fortgesetzt, und hält die Ergebnisse für recht vielversprechende.

(Journ. fabr. sucre 1916, Bd . 57, S. 3.)

---

Den mitgeteilten Analysen nach, enthalten die Stengel nur zwischen 3,25

und 8,50 % Rohrzucker (in einem einzigen Fall 11,4 %), daneben aber 2,10 bis

3,50 % Invertzucker, und außerdem Stärke, die mit in die Säfte überging; zu

Zwecken der Zuckererzeugung sind diese also kaum zu gebrauchen.
2.

C

Bekämpfung von Rebkrankheiten mit Hilfe eines Aufspritz-

mittels. Wwe. Louis Albert geb. Amelie Krauss , Rappoltsweiler

i . Els. Als Aufspritzmittel wird Salbeibrühe verwendet, der man zur

Verbesserung der Haltbarkeit eine Auskochung von Tollkirschenblättern

und Essigessenz zusetzt. Das Mittel wird ähnlich wie Kupfersulfatbrühe

aufgespritzt. Bei Behandlung des Rebstocks mit diesem Mittel soll der

weiße Pilz, der durch die Peronospora entsteht, sofort verschwinden,

und die Trauben und Blätter sollen die frische grüne Farbe wieder-

erhalten. Auch gegen Oidium soll das Mittel wirksam sein und gleich-

mäßig bei warmem und kaltem Wetter verwendet werden können. Für

den Rebstock, seine Früchte und die bedienende Person soll das Mittel

unschädlich sein, und es soll sich endlich jahrelang aufbewahren lassen,

ohne daß eine Scheidung der einzelnen Bestandteile auftritt oder die

*) Vergl. Chem.- Ztg. Repert. 1916, S. 134.

Wirkung sich vermindert. (D. R. P. 290951 v. 20. Sept. 1913.) i
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Reinigung und physiologische Wirkung der Tierkohle. A. G.

Barladean. Nach Verf. läßt die käufliche Tierkohle hinsichtlich

ihrer Reinheit viel zu wünschen übrig. Sie enthält noch nicht verkohlte

organische Stoffe . Es ist deshalb unbedingt nötig, die arzneilichen

Tierkohlepräparate mindestens noch einer zweiten Verkohlung zu unter-

ziehen, bevor man sie zu innerlichem Gebrauch verwendet. (Pharm.

Zentralh. 1915, Bd. 56, S. 683.) S

Über den Cyanschwund in gezuckerten Bittermandelwasser-

zubereitungen. E. Rupp und A. Hölzle. In gezuckerten , mit

Sirupen versetzten Arzneien mit Bittermandelwasser geht der Cyan-

gehalt bei längerer Aufbewahrung beträchtlich herunter, so in Invert-

zuckerlösung binnen Tagesfrist um etwa ein Drittel. (Arch. Pharm . 1915,

Bd. 253, S. 401.) S

Sapo medicatus und Sapo kalinus. Prescher. - Für die Dar-

stellung von Sapo medicatus wird anstatt Olivenöl und Schmalz Erd-

nußöl und Hammeltalg empfohlen. Bei Sapo kalinus dürfte das sehr

teure Leinöl durch gehärteten Tran zu ersetzen sein. (Pharm. Zentralh.

1915, Bd. 56, S. 611.) S

Verwendung des Talks in der Dermatologie. P. Rohland.

(Pharm. Zentralh. 1915, Bd. 56, S. 575.) S

Die Bestimmung von Oxychlorid und freier Salzsäure in Ferri-

chloridlösungen. K. Feist. (Arch. Pharm. 1915, Bd. 253, S. 451.) s

Die Notwendigkeit genauer Prüfungsvorschriften bei der Unter-

suchung von Arzneimitteln . P. Bohrisch. (Apoth.-Ztg. 1915, Bd . 30,

S. 590.) S

Die Wirkung des Krieges auf den Arzneimittelmarkt. P. Geiger.

(Schweiz. Apoth.-Ztg. 1915, Bd. 53, S. 657.)

---

S

Zur Frage der Einschränkung des Arzneimittelverbrauchs und

der Ersatzpräparate. J. Moeller und H. H. Meyer. Eine Anzahl

seltener werdender Arzneimittel wird besprochen und auf zuverlässige

Ersatz präparate hingewiesen. Dagegen wenden sich Verf. gegen die

vielen Spezialitäten , die meist so unsinnig zusammengesetzt sind ,
daß

der Arzt, der sie verschreibt , eine Blöße seiner Kenntnisse verrät.

(Ztschr. österr. Apoth.-Ver. 1915, Bd. 53, S. 317.) S

Rezepturschwierigkeiten. J. Mindes. (Ztschr. österr. Apoth.-Ver.

1915, Bd. 53, S. 341 , 367.) S

Nochmals die Maßflüssigkeiten des Deutschen Arzneibuchs.

Wiebelitz. (Pharm. Zentralh. 1915, Bd . 56, S. 515.) S

Die Gehaltsbestimmung der Chinarinde. F. Lehmann und

Ph. Palm. — Verf. teilen ausführlich ein von ihnen ausgearbeitetes

Verfahren zur Bestimmung der säurelöslichen Chinaalkaloide mit. (Arch.

Pharm . 1915, Bd. 253, S. 393.) S

Digosid ; physiologische Prüfung. F. Wratschko. 1 ccm dieses

neuen Digitalispräparates entspricht 0,1 g Fol. Digital. titrat., eine Tablette

0,05 g. (Ztschr. österr. Apoth. Ver. 1915, Bd. 53, S. 339.) S

Die britische Pharmakopöe . C. Bührer. (Schweiz. Apoth.-Ztg.

1915, Bd. 53, S. 537.) S

Über das neue Norwegische Arzneibuch, ein Vergleich mit der

Pharm. Helv. IV. A. Jermstad. Nach Verf. ist die schweizerische

Pharmakopöe mit Bezug auf Reinheitsprüfungen und Wertbestimmungen

wohl etwas strenger als die norwegische ; diese geht aber in gewissen

Fällen etwas weiter. Im allgemeinen herrscht zwischen beiden Arznei-

büchern eine große Übereinstimmung. (Schweiz. Apoth.-Ztg. 1915,

Bd. 53, S. 533 und 549.)

---

S

Ampullen. Ernst Richter. Anweisungen über die bequemste

Art des Füllens von Ampullen, sowie über die übrigen Vorbereitungen

und Nebenarbeiten . (Schweiz. Apoth.-Ztg. 1915, Bd. 53, S. 633.) s

Entkeimen , Reinigen und Verbessern der Arzneigläser und

Laboratoriumsgeräte
.

Bd. 56, S. 631.)

A. G. Barladean. (Pharm. Zentralh. 1915,

S

Die Herstellung von Arzneitabletten mit hohem Zuckergehalte.

P. E. Lundin. (Pharm. Ztg. 1915, Bd. 60, S. 732.) S

Über die Giftigkeit einiger Beeren. Frd. Kanngießer.

Besprochen werden die Wirkungen der Beeren von Bryonia dioica,

Arum maculatum und Hedera helix. (Ber. d. pharm. Ges. 1915,

Bd. 25, S. 326.)

Zur Wertbestimmung der Rhamnusrinden. L. Kroeber.

Tunmann. (Apoth.-Ztg. 1915, Bd. 30, S. 605, 642.)

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 143.

S

www
O.

S

Tamarix gallica als Verfälschung von Juniperus Sabina.

Vogl. (Ztschr. österr. Apoth.-Ver. 1915, Bd . 53, S. 333.)

Prüfung und Wertbestimmung von Tanninalbuminaten.

Schenk. (Apoth.-Ztg. 1915, Bd. 30, S. 577.)

A.

S

D.

S

Über Chrysanthemum cinerariaefolium . P. Siedler. — Die

Versuche ergaben , daß der wirksame Teil des Blütenkopfes in den

Scheibenblüten zu erblicken ist. Auch die Randblüten haben eine ge-

wisse, aber geringere Wirksamkeit. Dagegen sind Stiel und Kelch

wirkungslos. (Ber. d. pharm. Ges. 1915, Bd. 25, S. 287.)

( C, H ,),C < CO !NH > >CO

S

Klinische Erfahrungen mit Diogenal, einem neuen Beruhigungs-

mittel. M. Serejski. Das MERCKSche Präparat von der Strukturformel

(also ẞ,y-Dibromäthylveronal) wirkt in

kleinen Mengen nur sedativ, dabei

CH . CHBг . CH,Br hypnotisch nur insofern, als das be-

ruhigte Nervensystem Hypnotica entbehren kann. Erst bei Gaben von

0,5-1,0 g wirkt es auch hypnotisch, am deutlichsten auf leicht erregte

Psychopathen und Hysterische. (D. med.Wochenschr. 1915, Bd.41 , S.942 .) sp

Mekonal als Schlafmittel . Schmidt. Bei Prüfung von Code-

onal wurde beobachtet, daß die Wirksamkeit und die Bekömmlichkeit

durch gleichzeitige Darreichung von Aspirin verbessert wurden. Nach

mancherlei Versuchen hat Verf. unter obiger Bezeichnung Tabletten

herstellen lassen, deren wirksame Bestandteile Morph. mur. 0,003, Natr.

diäthylbarbitur. 0,15 und Acid. acetylosalicylicum 0,3 sind, und die

außerdem Geschmackskorrigenzien enthalten. Gewöhnung an das Mor-

phin ist dabei ausgeschlossen , die Wirkung prompt und ausgiebig

ohne jede Nebenwirkung. Die Tabletten werden von Apotheker SCHWICK

in Schildesche bei Bielefeld in Gläsern mit je 10 Stück zum Preise

von 1,25 M in den Handel gebracht. Verwendet wurden für Frauen

und schwächliche Männer je 1 Tablette, für kräftige Männer 1-2.

(D. med. Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S. 888.) sp

-

Über die Wirksamkeit des Atropins und Scopolamins am

Katzenauge. G. Joachimogln. Scopolamin zeigte sich hier etwa

zehnmal wirksamer als Atropin. Dieses blieb in sterilisierter und vier

Wochen alter Lösung des Sulfats ebenso wirksam, wie in frischer.

(Berl. klin. Wochenschr. 1915, Bd. 52, S. 911.) sp

Beitrag zur Syphilisbehandlung. M. v. Zeissl . Verf. berichtet

über sehr günstige Erfahrungen mit Salvarsanbehandlung, besonders

bei Anwendung kleiner Einzelgaben, innerhalb 6-8 Wochen 3 bis

4 mal je 0,45 Neosalvarsan intramuskulär. Wenn nach Beseitigung der

luetischen Erscheinungen durch Salvarsan die WASSERMANN sche Reaktion

noch positiv ist, läßt er eine energische Quecksilber - Jodbehandlung

folgen. (Wien. med. Wochenschr. 1915, Bd. 65 , S. 1197.) sp

Über die Zubereitung von Tuberkulin und Tuberkulinverdün-

nungen. Fleissig. (Schweiz. Apoth.- Ztg. 1915, Bd. 53, S. 561.) s

Medulen-Tabletten. C. Mannich und M. Walter. Diese

Tabletten, gegen Kopfschmerzen , Erkältungszustände usw., entpuppten

sich als Pyramidon. Sie enthalten 0,1 g Pyramidon neben kleinen

Mengen von Mineralbestandteilen , Stärke und Milchzucker. (Apoth.-

Ztg. 1915, Bd. 30, S. 595.)
S

DiesesAkkers Abtei-Sirup. C. Mannich und B. Kather.

Mittel gegen Asthma, Brust- und Lungenkrankheiten, von dem die

Flasche von 550 g Inhalt 4 M kostet !, besteht aus einem 44 % Zucker

enthaltenden Sirup, haltbar gemacht durch 0,2 % Salicylsäure, dem 0,1 %

Chlorammonium und geringe Mengen aromatischer Stoffe (Anethol) zu-

gesetzt sind. (Apoth.- Ztg. 1915, Bd. 30, S. 583.)
S

Über Enesol. H. Schmidt. Diese französische Spezialität, die

die Zusammensetzung [CH4(OH)COOJAS . Hg haben und bei der Ein-

wirkung gleicher Moleküle Methylarsinsäure und basischen Quecksilber-

salicylats aufeinander entstehen soll, kommt in Lösung in den Verkehr.

Diese enthält freie Methylarsinsäure und basisches Quecksilbersalicylat,

nicht mal halb so viel Quecksilber, als sie angeblich enthalten soll.

Sie entspricht also nicht den Angaben und die obige Formel dürfte

eine Phantasieformel sein. (Pharm. Ztg. 1915, Bd. 60, S. 724.) S

Alphen. E. Markovici. Dieses neue Heilmittel gegen Dysenterie

und Cholera enthält sämtliche wirksamen Bestandteile von Allium sativum

und soll sich bewährt haben. (Ztschr. österr. Apoth.-Ver. 1915, Bd.53 , S.334 .) s

Viehlebertran. H. Kühl. Ein angeblich solcher enthielt 71,75 %

Unverseifbares , während der natürliche braunblanke Lebertran , wie er

in der Tierbehandlung zur Verwendung gelangen soll, 1,82-2,68 Un-

verseifbares enthält. Das Unverseifbare obigen Tranes bestand aus

schweren Mineralölen . (Pharm. Zentralh. 1915, Bd. 56, S. 665.) S
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18. Gase. Trockene Destillation. Teerprodukte.*)

Retortenofen mit äußerer Beheizung zur Darstellung von

Wasserstoffgas aus Eisen und Wasserdampf. Willibald Näher und

Martin Nöding, Pforzheim. Mit diesem Ofen soll man nach

kurzer Beheizung Wasserstoffgas in großen Mengen und zu einem

billigen Preise herstellen können, wobei der Ofen nur einen verhältnis-

mäßig kleinen Raum annimmt. Die Abbildungen zeigen einen senk-

rechten Quer- und Längsschnitt durch den Retortenofen. Die Retorten R

liegen im Kreise um die langgezogene Teerölflamme F herum mit einem

gewissen Abstand voneinander. Durch einen Mantel M mit Ummaue-

rung ist der Feuerraum umschlossen, der Abzug der Feuergase findet

unten durch den

Kanal P statt, wo-

durch eine bedeu-

tende Wärmestau-

chung inin dem

Ofen erzielt wird,

indem die durch

Zerstäuben des

Teeröls erzeugte

Teerölflamme in

den Ofen hinein-

Abb. 1.

P
P

Abb. 2.

gedrückt wird. Mit der Beheizung mittels dieser Teerölflammen soll

man selbst bei den größten Anlagen schon nach einer Stunde Anheizung

Wasserstoffgas gewinnen können. In die aus gezogenen Eisenrohren

bestehenden Retorten kann der Dampf unter Druck eingelassen werden,

was bei Schamotte-Retorten ausgeschlossen ist. Die Retorten sind aus-

wechselbar, und jede Retorte hat am Ende zwei Ventile oder Hähne,

die paarweise miteinander gekuppelt sind, so daß mit einer Hebel-

bewegung jeweilig die entsprechenden Rohre für Wasserdampf oder

Reduktionsgas oder für Wasserstoff und Kohlendioxyd geschlossen oder

geöffnet werden. Sobald die Leistung der Retorte nachläßt, wird redu-

ziert, indem die Reduktionsgase (Generatorgas oder Wassergas) in der-

selben oder in umgekehrter Richtung durch die Retorten, in welchen

nunmehr Eisenoxyd befindlich ist, gedrückt werden. Sind die Eisen-

oxydmassen reduziert, so beginnt wieder die Gasperiode usw. (D. R. P.

290657 vom 1. Dezember 1914.) i

Gewinnung von Wasserstoff aus Reduktionsgasen und Wasser-

dampf. L'Hydrogène. Um die eisenhaltige Kontaktsubstanz vor

der Verunreinigung durch Beimengungen der Heizgase zu schützen,

werden als letztere die Verbrennungsprodukte eines reichen Gases

(Wassergas) in Gegenwart eines Luftüberschusses benutzt. Ferner wurde

festgestellt , daß der Wasserdampf allein selbst nach längerer Ein-

wirkung nicht imstande ist, das Eisen der Kontaktmasse vollständig

zu oxydieren, so daß durch abwechselndes Durchlassen von Luft und

WasserdampfeineWeiteroxydierung unter beträchtlicher Wärmentwicklung

erfolgt. Das weitere periodische Erhitzen kann somit mittels Luft allein

bewerkstelligt werden. (Franz. Pat. 472373 vom 19. Mai 1914.) sb

-

-

Trennung von bei stark unterschiedlichen Temperaturen ver-

flüssigbaren Gasen . Soc. L'Air liquide (proc. G. Claude). - Die

zur Erzeugung von reinem Wasserstoff (aus Wassergas) notwendige

Kälte wird erzeugt lediglich mittels der Flüssigkeit (oder eines Teils

derselben) aus dem weniger flüchtigen Bestandteil (CO), während der

am meisten flüchtige Bestandteil (H), welcher aus der teilweisen Ver-

flüssigung in Berührung mit jener Flüssigkeit hervorgeht, vor seinem

Eintritt in die Entspannungsvorrichtung nach Möglichkeit erwärmt wird,

um bei der Entspannung das Kältemaximum zu erzeugen. (Franz. Pat.

475297 vom 4. Februar 1914.) sb

-

Trennung von bei stark unterschiedlichen Temperaturen ver-

flüssigbaren Gasen. Soc. L'Air liquide (proc. G. Claude.) Zwecks

Gewinnung von Wasserstoff wird das komprimierte Wassergas im Wärme-

austausch mit kalten Gasen (H und CO) abgekühlt, der größte Teil von

Kohlenoxyd beim Durchgang (von unten nach oben) durch ein in kohlen-

oxydreiche Flüssigkeit tauchendes Schlangenrohr und dessen letzte Spuren

mittels schwer verflüssigbaren, entspannten Gases verflüssigt. Diesem

Kreislauf ist ein Kältekreislauf angegliedert, in welchem Wasserstoff

komprimiert, gekühlt , entspannt und erwärmt wird und dann im Ver-

flüssiger einen Teil von Wassergas verflüssigt und schließlich in den

Wärmeaustauscher gelangt. (Franz. Pat. 475346 v. 10. Febr. 1914.) sb

Darstellung von Wasserstoff in entstehendem Zustande aus

Estern. J. de la Fresnaye und P. Suchy. Der cyclische Prozeß

besteht im folgenden : Athylacetat + Wasser Essigsäure + Athylalkohol ;

Bleicarbonat Essigsäure Bleiacetat + CO2 + H2 +0; H₂ + SBleiacetat + CO2 + H2 +0; H2S

-H2S. Unter Bildung von PbS entsteht Essigsäure und daraus mit

Alkohol wiederum Ester. Zwecks Bindung von O setzt man Gallus-

-

=

—

www

säure hinzu. Das Verfahren ist anwendbar zum Entschwefeln von Petrol-

ölen, welche somit mit Bleicarbonat und Athylacetat versetzt und er-

hitzt werden. (Franz. Pat. 476454 vom 23. April 1914.) sb

-

Gasbehälter mit einem den Gasraum abschließenden beweg-

lichen Kolben. Firma August Klönne, Dortmund. Die Einrichtung

des Hauptpatentes 283211 ist hier dahin abgeändert, daß die Innen-

wand unter Weglassung einer Verbindung mit der Außenwand elastisch

um den Kolben gespannt ist. (D. R. P. 290972 vom 30. Januar 1915,

Zus. zu Pat. 283211.)

-

i

Dichtung für Kolbendeckel bei Gasbehältern. Firma August

Klönne, Dortmund. Die Dichtung des Hauptpatentes 281972 ist

hier dahin abgeändert, daß ein ringförmiger mit Luft oder Flüssigkeit

gefüllter Hohlraum angewendet wird, dessen bewegliche Wand einen

Dichtungskörper trägt. (D. R. P. 290907 vom 28. März 1915, Zus. zu

Pat. 281972.) i

Vorrichtung für die Führung der Gase in den Rohrleitungen

bei Kohlendestillationsanlagen. Rudolf Wilhelm , Altenessen, Rhld.

- Das bei der Einrichtung des Hauptpatentes 273038¹ ) benutzte Drei-

wegeventil ist von sehr großen Abmessungen und der Gefahr ausgesetzt ,

sich bei längerer Nichtbenutzung festzusetzen. Um diesen Mangel zu

beseitigen, sind bei vorliegendem Ventil die Reibungsflächen auf ein

Ventilkörper nur noch an seinem Umfange gegen das Ventilgehäuse

für die Abdichtung notwendiges Mindestmaß zurückgeführt, indem der

dichtend anliegt. Auch ist das Ventil so eingerichtet, daß ein Lösungs-

mittel, welches zur Verflüssigung der Verkrustung dienen soll, so in

Abb. 1. Abb. 2.

a

das Gehäuse eingeführt werden kann, daß es den Ventilkörper und die

freiliegenden Teile der Gehäusewandung umspült. In dem Ventil-

gehäuse a bewegt sich, von der Welle c getragen, der Ventilkörper b.

Die Bewegung wird mittels der Kurbel d und eines Schneckenantriebs

herbeigeführt. Das Ventilgehäuse ist durch zwei Deckel e abgeschlossen.

Der Ventilkörper b tritt mit seinen Stirnseiten f gegen diese Deckel

zurück und findet lediglich an seinem Umfang g dichtende Anlagefläche

gegen das Ventilgehäuse. Um den Ventilkörper möglichst leicht zu

machen, sind Ausnehmungen h, i, k vorgesehen . Ebenso dienen die

Hohlräume m und n der Gewichtsverminderung, gleichzeitig vermitteln

sie den Verkehr zwischen den beiden von den Deckeln e gegen den

Ventilkörper b gebildeten Hohlräumen. In diese letzteren Hohlräume

münden die Stutzen o und p, welche für den Ein- und Austritt eines

Lösungsmittels, am besten Wasserdampf, vorgesehen sind. (D. R. P.

290660 vom 13. Mai 1915, Zus. zu Pat. 273038.)

—

i

Poröse Füllmasse für Behälter zur Aufspeicherung von in

Flüssigkeiten z. B. Aceton gelösten explosiblen Gasen, z. B. Acetylen.

Julius Pintsch Akt. - Ges. , Berlin. Bei der Füllung der Behälter

mit gekörntem porösem Material, z. B. Bimsstein, Kieselgur, Holzkohle

oder Ton, ist die Gefahr vorhanden , daß durch dauernde Schüttel-

bewegungen, z. B. beim Transport, in der Masse sich Hohlräume bilden,

welche gefährlich für die Fortpflanzung von Explosionen werden können.

Zur Beseitigung dieser Gefahr läßt man nach dieser Erfindung die

Füllmasse zum Teil aus aufquellbaren Stoffen , z. B. Kork, Hollunder-

mark o. dgl. bestehen. Werden diese aufquellbaren Stoffe den bisher

verwendeten unelastischen Massen beigemengt und wird die Mischung

in trockenem Zustande in die Flaschen gefüllt , so entsteht nach dem

Einfüllen der Lösungsflüssigkeit durch das Quellen der Teile eine innere

Pressung, welche die einzelnen Bestandteile unter größerer Reibung

zusammenhält und somit deren Verschiebung gegeneinander verhindert,

während gleichzeitig innerhalb der Masse vorhandene Hohlräume durch

die Volumvergrößerung der quellbaren Stoffe mehr oder minder aus-

gefüllt werden. (D. R. P. 291141 vom 21. Mai 1914.)
i

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 137. 1) Chem.-Ztg. Repert. 1914, S. 287.
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21. Zucker. Stärke. Dextrin.*)

Saftreinigung mit geringen Kalkmengen. Sowohl nach dem

Verfahren von MACAS (mit 1,6-1,25 %) als nach dem von STANEK

(mit 2 %) sind, wie STERBA und MACAS berichten, gute Ergebnisse er-

zielt worden; nach STANEK spielen jedoch hierbei die Beschaffenheit der

Rübe und ihres Saftes eine wichtige Rolle, nicht nur was die erzielte Rein-

heit, sondern auch was die Filtrierbarkeit der Säfte anbelangt; die ver-

schiedenen Mengen der Melasse , die oft eine abnorme Reinheit zeigte,

hängen nicht mit dem Fabrikationsverfahren zusammen , sondern mit

dem heuer sehr starken Auftreten sog. Raffinose. (Böhm. Ztschr. Zucker-

ind. 1916, Bd. 40, S. 326.)

Letzterer Umstand hat sich in diesem Jahre auch in deutschen Fabriken

so bemerklich gemacht, wie seit sehr langen Jahren nicht.

-

2

Kondensatoren in Zuckerfabriken. E. W. Kerr. Vergleichende

Versuche. (Int. Sug. Journ. 1916, Bd. 18, S. 127.) 2

Verarbeitung der Erstfüllmassen der Rübenzuckerfabriken.

H. Claassen. Verf. betont, daß das Abkochen mit Sirup (etwa

25-30%) unter andauernder, gleichmäßiger Zuführung geschehen soll,

wodurch man glatter und regelmäßiger Verarbeitung sicher ist , reine

gute Zucker, gleichmäßige Abläufe, und daher auch ausgearbeitete

Melassen erhält. (D. Zuckerind. 1916, Bd. 41 , S. 260.)

Das wochenweise „Abschneiden" ist leider in vielen Fabriken üblich und

trägt nicht wenig zur Erzeugung sog. Schmierzucker bei. 2

-

Aussichten der Zuckerindustrie in den englischen Kolonien.

S. Bartsch. Auf Grund sehr eingehender eigener Erfahrungen kann

Verf. nicht glauben , daß diese Kolonien in absehbarer Zeit imstande

sind, England mit genügendem, und vor allem auch genügend billigem

Zucker zu versehen, und empfiehlt daher, ruhig Blut zu bewahren und

den Verlauf der Ereignisse abzuwarten. (Centralbl . Zuckerind. 1916,

Bd. 24, S. 537.) 2

Zuckerfabrikation auf Hawaii. - Beschreibung der Fortschritte.

(Int. Sug. Journ. 1916, Bd. 18, S. 116.) 2

Zuckerfabrikation in Mauritius. (Journ . fabr. sucre 1916, Bd . 57 , S. 6.) 2

Zuckerfabrikation in Guadeloupe. (Journ . fabr . sucre 1916,

Bd. 57, S. 6.) 2

Darstellung von Lävulose. H. L. Cartier Saint- Réné.

Dahliaarten, Topinambur und Zichorie enthalten in den Wurzeln be-

trächtliche Mengen Inulin, Lävulin und Lävulose. Der wässrige, bei

60-80° C. gewonnene Auszug wird durch Diastase oder Säuren ver-

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 110.

zuckert, auf 20 ° C. abgekühlt und mittels Kalkmilch geschieden, satu-

riert und abgedampft. (Franz. Pat. 474015 vom 28. Oktober 1913.) sb

Gewinnung von Alkohol aus Rohrzucker. Saillard. Verf.

hat hierüber , in Ansehung der herrschenden Notlage , Versuche an-

gestellt, die ein recht günstiges Ergebnis der Vergärung erwarten lassen

und fortgesetzt werden sollen. (Journ . fabr. sucre 1916, Bd. 57, S. 4.)

Aus welchem Grunde noch Versuche über diesen Gegenstand nötig schienen,

ist nicht wohl einzusehen.

-

Über die Bestimmung des Stärkemehlgehaltes von Kartoffeln.

H. J. F. De Vries. Frühere Untersuchungen von SJOLLEMA und

De Kruyff (1905) ergaben, daß der wahre nach BAUMERT- BODE be-

stimmte Stärkegehalt niederländischer Kartoffeln durchschnittlich um

1,6 % niedriger war als der aus der Tabelle von BEHREND , MÄRCKER

und MORGEN (BMM) mittels des spezif. Gewichts nach REIMANN oder

STOHMANN gefundene. Verf. prüfte an 78 Proben alle in Betracht

kommenden Methoden nach und fand , daß für die Bestimmung des

spezif . Gewichts die Wage von PAROW oder REIMANN der STOHMANNSchen

Methode vorzuziehen ist. Den genauesten Wert für den wahren Stärke-

gehalt von reinem Kartoffelmehl findet man durch indirekte Analyse

zu 100 [Feuchtigkeit bei 120 ° C. + Asche + Zellstoff + Ather-

extrakt Eiweißstoffe (u. U.) Pentosane] . Dieser Wert ist etwas

höher als der nach BAUMERT- BODE oder der polarimetrischen Methode

von EWERS, die Verf. als beste wissenschaftliche bezeichnet und in

ihren Ergebnissen bestätigt. Die Meinung , daß die BMM-Tabelle zu

hohe Werte gebe, wird nicht bewiesen ; im Gegenteil zeigt sich der

nach EWERS bestimmte wahre Stärkegehalt bei 78 Proben im Durch-

schnitt um 0,5% höher als der mit dem spezif. Gewicht gefundene.

Der Grund, weshalb früher mit der BMM-Tabelle der höhere Wert

gegenüber BAUMERT- BODE gefunden wurde , liegt darin, daß ein Teil

der Stärke der für die Bestimmung nach BAUMERT- BODE vorbereiteten

Substanz beim Mahlen in einer DREEFSSchen Mühle kolloidal löslich

und so der Bestimmung entzogen wird. Auf die Ergebnisse seiner

Analysen gründet der Verf. die neue GRONINGSche Tabelle, deren

Werte vom wahren Stärkegehalte weniger abweichen als die der

BMM. Sie ist ermittelt aus den Analysen von Kartoffeln, deren

Stärkegehalte sich zwischen 15 und 20 % bewegen, während die

BMM- Tabele bis 28 % hinaufsteigt und 17 % als niedrig bezeichnet.

Beiden Tabellen spricht Verf. keinen streng wissenschaftlichen Wert zu.

Es ist zu bemerken , daß die GRONINGSche Tabelle nicht den Stärke-

wert angibt wie die von BMM, sondern den wahren Stärkegehalt, wes-

halb von einer Zuckerkorrektion abzusehen ist. (Verslagen van Landbouw-

kundige Onderzoekingen der Rijkslandbouwproefstations 1915, Nr. 18.) wo

22. Gärungsgewerbe.")

Die

Darstellung von Glucose und Äthylalkohol. A. de Posnansky.¹)

Die dickflüssige Beschaffenheit der Zellstofflauge ist die Ursache,

daß sie sich schwer verarbeiten läßt und, weil der Zellstoff ein schlechter

Wärmeleiter ist, nicht gleichmäßig erhitzt werden kann, so daß Über-

hitzung gewisser Teile und z. B. Essigsäurebildung eintreten.

Holzspäne werden daher mit viel größerer Flüssigkeitsmenge (5 ---7fach)

behandelt als bisher. Statt starker Säuren verwendet man solche mit

2 Säuregehalt. (Franz. Pat. 473925 vom 22. Oktober 1913.) sb

Verzuckerung von Stärkematerialien. H. Joucla. - Das Bac-

terium burdigalense, nahe verwandt mit Tyrothrix tenuis (Duclaux),

mit Optimum von 47-50 ° arbeitet in Symbiose mit Mucor eloeis

(360) und Hefe, und zeigt die Eigenschaft, ohne säurebildend zu sein,

die Entwicklung schädlicher Mikroben zu hindern, so daß die Be-

nutzung steriler Gefäße nicht notwendig ist. (Franz. Pat. 474948 vom

9. Juli 1914.) sb

Alkohol aus Äpfeln. (Journ. fabr. sucre 1916, Bd. 57 , S. 7.) 2

Fortschritte in der Chemie der Gärungsgewerbe. A. Bau-

drexel. (Ztschr. angew. Chem. 1915, Bd. 28, I, S. 473, 445 u . 455.) cs

Mitwirkung des Chemikers in der Weinindustrie. Ch. S. Ash .

(Journ. Ind. Eng. Chem. 1915, Bd. 7, S. 273.)
sm

Mitwirkung des Chemikers in der Brauerei-Industrie. G. D.

Thevenot. (Journ . Ind. Eng. Chem. 1915, Bd. 7, S. 285.) sm

Roggenmalz als Ersatz für Gerstenmalz in der Branntwein-

erzeugung. Es wird eine Quellzeit von 30 Std., Weiche mit Kalk-

milch zur Entfernung der Organismen, Keimzeit 7 Std. , Darrzeit 36 Std.

bis zu 55 ° C. empfohlen. 10 % des Roggeneinmaischmaterials ist zu

verwenden. (Brennerei-Ztschr. 1916, No. 1184.) σ

*) Vergl. Chem.-Ztg . Repert. 1916, S. 49. ¹) Vergl. Franz. Pat. 468188.

Sterilisation der Essigbildner. Die Sterilisation wird ohne

Auspacken der Späne durch folgende Methode gut erreicht : Entleeren ,

Essig durch Wasser verdrängen , mit Chlorkalklösung füllen oder be-

rieseln, entchloren mit künstlichem Wasserstoffsuperoxyd oder mit Ortizon

(Wasserstoffsuperoxydcarbamid). (D. Essigind. 1916, Nr. 6.)

Verwertbarkeit der schwefligen Säure und reinen Hefe bei

der Herstellung von Apfelweinessig. W. V. Cruess , J. R. Zion und

A. V. Sifredi. Die Verwendung reiner Hefe und schwefliger Säure

ergaben bei der Gärung im Faß hohe Ausbeute an Alkohol, ziemlich

vollständige Vergärung des Zuckers, bessere Blume und raschere Klärung

als sonst, eine von der Milchsäurebakterie und der Mycoderma vini

praktisch freie Gärflüssigkeit, sowie eine rasche Umsetzung des Alkohols

in Essigsäure nach der Alkoholvergärung. Gärungen im großen mit reiner

Hefe und schwefliger Säure bewirkten eine erhöhte Ausbeute an Alkohol

und eine glatte Vergärung. (Journ . Ind. Eng. Chem. 1915, Bd . 7, S. 324.) sm

Über das Vorkommen lebens- und vermehrungsfähiger Zellen

in sehr alten Würzekulturen von untergäriger Bierhefe. H. Will. —

Mit der hier längsten Beobachtungszeit von 18 Jahren und 2 Monaten

scheint die längste Lebensdauer noch nicht gegeben. Maßgebend für

diese ist, abgesehen von der größeren oder geringeren Widerstands-

fähigkeit der Hefenarten und -rassen, bei gleichbleibender Acidität der

Würze die Menge der darin vorhandenen Nährstoffe. (Zentralbl . Bakteriol .

1915, [II], Bd. 44, S. 58.) sp

Herstellung von alkoholarmen Bieren durch Mischen eines

konsumreifen Bieres mit einem unvergorenen Biere. Ernst

Hinterlach , München. Die Mischung wird bei niedriger Temperatur

(etwa 0º C.) bis zur Reife gelagert und sodann in üblicher Weise

nach dem Filtrieren abgefüllt und wenn nötig pasteurisiert. (D. R. P.

290075 vom 14. Januar 1914.)
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23. Tierische Stoffe. Gerberei. Leimsiederei. *)

Gewichtsanalytische Ermittlung des Gerbsäuregehaltes in Gerb-

materialien. A. Gawalowski. Verf. gibt ausführlichere Mitteilungen

über seine bereits veröffentlichte Methode der Gerbsäurebestimmung,

wobei hervorgehoben sei, daß Verf. die direkt erhaltenen Gerbsäure-

lösungen entgegen der FLECK- Sackur -WolfF- HAGERSchen Methode

nicht sofort mit basich-essigsaurem Kupfer fällt, sondern vorerst das

Gerbmaterial zur Befreiung von den Pektinen mit Alkohol-Äther extra-

hiert. Die Berechnung des Gerbstoffgehaltes mit Zuhilfenahme des

HAGERSchen Kupferoxydfaktors ist nach Verf. unstatthaft, die Benutzung

eines Kupferfaktors unmöglich. Verf. bestimmte außerdem den Kupfer-

oxydgehalt der Cupri -Tannate. (Ztschr. anal . Chem . 1915 , Bd. 54, S. 403.) cs

Behandlung von Häuten. R. Vidal. Die nicht enthaarten

Häute werden einige Stunden mit Soda (200 g Na2CO3 in 11) bei

30° C. getränkt, ausgewrungen und ohne zu waschen getrocknet. Je

nachdem das Haar entfernt werden soll oder nicht, werden sie mit

Wasser oder ohne weiteres mit Gerbstoffen behandelt. (Franz. Pat.

474840 vom 31. Dezember 1913.) sb

Maschine zum Entfleischen von Fellen mit über einer um-

laufenden Scheibe auswechselbar und nachspannbar befestigtem

Bandmesser. Max Thorer, Leipzig- Leutzsch. Das Bandmesser

wird durch eine die Bandenden erfassende, in der Ebene der starren

Schneidscheibe bewegliche Spannvorrichtung fest über deren Umfang

gezogen, so daß der Spanndruck nur von den Bandenden ausgeht.

(D. R. P. 289635 vom 22. Januar 1915.) i

Lagerentlastung für ein allseitig dicht geschlossenes, in orts-

festen Lagern umlaufendes Gerb- oder Walkfaß. Bayerische

Maschinenfabrik Regensburg, F. J. Schlageter, Regensburg.

Das Faẞ taucht in einen mit Flüssigkeit gefüllten Behälter ein. (D. R. P.

289657 vom 29. Dezember 1914.) i

Lederabschärfmaschine mit am Drückerfuß vorgesehener An-

ordnung zum Nuten des Leders, wobei der Drückerfuß besondere

auswechselbare und gegeneinander verstellbare Druckstücke trägt.

Fortuna-Werke G. m. b. H. , Cannstatt-Stuttgart. (D. R. P. 290884 vom

1. Juni 1915.) i

sm

Mitwirkung des Chemikers in der Lederindustrie. W. H. Teas.

(Journ. Ind. Eng. Chem. 1915, Bd. 7, S. 283.)

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 85.

26. Terpene. Atherische Öle.

-

Herstellung von Schuhabsätzen in einem Stück aus Leder-

abfällen. Otto Pohlmey, Erfurt. Die Lederabfälle werden, ohne

daß ihnen die natürlichen Fettstoffe entzogen werden, in Lederwolle

umgewandelt, und die Lederwolle wird in erwärmten Formen zu Ab-

sätzen geformt und gepreßt. Darauf werden die Preßlinge einer Trän-

kung mit ledererhärtenden Mitteln ausgesetzt. (D. R. P. 290755 vom

7. Oktober 1914.) i

-

Herstellung von Schuhsohlen aus Lagen von spanischem Rohr

oder Pedigrohr. Karl Fux, Wien. Das Rohr wird vor dem Ein-

legen in den Rahmen in Leinöl und wasserfest machendem Lack ge-

kocht. (D. R. P. 290142 vom 22. August 1914.)
i

Fabrikation von Kunstleder aus Lederabfällen. O.Ward. (Seifens.-

Ztg. 1915, Bd. 42, S. 417 u. 439.)

-

CS

Kunstleder. Soc. anon. nouvelle L'Oyonnite. Celluloid-

platten werden unter Anwendung von Lösungsmitteln (Amylacetat)

zwischen zwei Lederschichten oder gegen ein Lederblatt im Kalander

gepreßt. (Franz. Pat. 473380 vom 19. September 1913.)
sb

-

Herstellung von Kunstleder, Dichtungsmaterial und ähnlichen

Erzeugnissen. Johannes Klaesi , Rorschach i . d. Schweiz. Trocken

aufgeschlossenes Fasermaterial , wie Lederabfälle, Cellulose, tierische Haare,

werden allein oder mit pulverigen Bindemitteln, wie Albuminen, Albu-

minoiden u. dgl. , gemischt und in Form eines dünnen Vließes zwischen

zwei endlosen siebartigen Förderbändern um einen Siebzylinder geführt,

welchem von innen die Tränkungsflüssigkeit zugeführt wird, wobei

letztere durch die Maschen des Siebes hindurch das Vließ benetzt und

tränkt. Schließlich wird das Vließ zwischen Walzen gepreßt und auf

eine Sammelwalze (Formatwalze) gewickelt. (D. R. P. 290586 vom

30. April 1914.) i

Kolloidchemie und Leimindustrie. E. Sauer. - Verf. gibt eine

kurze Beschreibung der industriellen Gewinnung des Leder- und des

Knochenleims. Die moderne Arbeitsweise trägt der kolloiden Natur

des Leims Rechnung. Die Viscositätsmessung ist zur fortlaufenden

Prüfung eines Erzeugnisses ein- und derselben Herkunft, also zur Be-

triebskontrolle, sehr brauchbar, nicht aber im gleichen Maße zur Quali-

tätsbeurteilung von Fabrikaten verschiedener Herkunft. (Koll . -Ztschr.

1915. Bd. 17, S. 130.) ε

Über die Herstellung der kaltflüssigen Tierleime. Rezeptangaben.

K. Robaz. (Farben-Ztg. 1915, Bd . 20, S. 807.) fz

Riechstofftechnik. Toilettenchemie.")

Eine Schnellmethode zur Bestimmung von ätherischen Ölen

in Alkohol. W. B. D. Penniman und W. W. Randall. Campher,

Pfefferminzöl und die übrigen angeführten Öle werden durch Destillation

vollkommen aus einer alkoholischen Lösung ausgetrieben , wenn diese

mit einer konzentrierten ÇaCl₂-Lösung im Verhältnis 4:10 gemischt ist.

Die destillierten Öle werden hierauf in Petroläther gelöst. Das Volumen

der Petrolätherlösung entspricht genau der Summe des Petroläther-

volumens vermehrt um das Volumen des betreffenden ätherischen Öles.

(Chem. News. 1915, Bd. 112, S. 42.) CS

Fortschritte auf dem Gebiete der Chemie der ätherischen

bleibenden Rückständen. Chemische Fabrik Flörsheim , Dr. H.

Noerdlinger, Flörsheim a. M. Nach diesem Verfahren kann man

die genannten übelriechenden Rückstände leicht im Geruch verbessern

und in wertvolle Erzeugnisse (trocknende Ole) überführen, indem man

sie mit Luft oder anderen oxydierenden Gasen oder Gasgemischen in

der Wärme behandelt, nachdem man die leichter flüchtigen Bestand-

teile entfernt hat. Es soll sich dabei Sauerstoff anlagern, und die Er-

zeugnisse sollen an Viscosität und Gewicht entsprechend zunehmen ;

sie sollen die Zähflüssigkeit des venetianischen Terpentins aufweisen.

Die Trockenfähigkeit kann durch Zusatz von Trockenstoffen oder kata-

Öle und Riechstoffe. A. Reclaire. (Ztschr. angew. Chem. 1915, lytisch wirkenden Stoffen nachträglich erhöht werden. Beispielsweise

Bd. 28, I, S. 369.) CS

Die Verfälschung ätherischer Öle für Genußzwecke und deren

Erkennung. O. Ward. (Seifens.-Ztg. 1915, Bd . 42, S. 765.)
CS

Die künstlichen Riechstoffe und ihre Verarbeitung zur Her-

stellung feiner Extrakte. B. Zienle. (Seifens. - Ztg. 1915, Bd. 42,

S. 804 und 828.) CS

Beliebte Blumendüfte. B. Zienle. (Seifensieder- Ztg. 1915,

Bd. 42, S. 682.)

Aus dem Vorschriftenbuch eines Parfumeurs.

1915, Bd. 42, S. 702 und 970.)

CS

(Seifens.-Ztg.

CS

A. W.Das Oleoresin der Sandkiefer (Pinus clausa, Sarg.).

Schorger. (Journ. Ind. Eng. Chem. 1915, Bd. 7, S. 321.)

Extraktionsapparat für Terpentin und Harz aus Holz.

A. W.

sm

Joseph

S. Foretich und Elias L. Grooms, Gulfport, Mississippi . (V. St.

Amer. Pat. 1149039 vom 3. August 1915, angem. 5. Juli 1912.) ks

Gewinnung trocknender Öle aus den hochsiedenden Teilen

von Terpentinölrückständen , z. B. aus den bei der Verarbeitung

von Terpentinöl auf künstlichen Campher , Terpineol u. dgl. ver-

wird durch 1000 kg der nach dem Abdestillieren der bis 200 ° C.

flüchtigen Teile zurückbleibenden Terpentinölrückstände in einem Kessel

2 Tage lang unter Erwärmen auf 130-140 ° C. Druckluft geblasen,

wobei 35 kg eines stark riechenden Oles übergehen , während ein

schwach und nicht unangenehm riechendes viscoses Ol in dem Destillier-

gefäß zurückbleibt. Das neue Erzeugnis soll in der Lack-, Firnis-,

Farb- und Linoleum - Industrie , für Anstrich , Isolier- und Imprägnier-

zwecke und als Ersatz für Leinöl , Holzöl u. dgl. Verwendung finden.

(D. R. P. 289655 vom 1. August 1914.)
¿

Norwegisches Terpentinöl. H. W. Fosse. Die Untersuchung

des Rohöls ergab, daß es neben Terpenen und Sesquiterpenen auch

sauerstoffhaltige Substanzen (Harze) sowie schwefelhaltige Verbindungen

enthält, welche der Mercaptanreihe angehören. Letztere sind höchst-

wahrscheinlich durch das Darstellungsverfahren (Kochen geschnittenen

Kiefernholzes mit Sulfitlauge, Kondensation der Dämpfe usw.) hinein-

gelangt. Die Terpene bestehen größtenteils aus rechtsdrehendem Pinen

und kleinen Mengen Sylvestren. Unter den Sesquiterpenen konnte

Cadinen nicht sicher nachgewiesen werden. (Ber. d. pharm. Ges. 1915,

Bd. 25, S. 303.) S

Terpentingewinnung in Amerika. Cth. (Seifenfabr. 1915, Bd. 35,

1

) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 52. CSS. 864.)
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29. Färberei. Anstriche. Imprägnierung. Klebemittel.*)

Fortschritte auf dem Gebiete der Druckerei, Stückbleicherei,

Mercerisation und Stückfärberei während des Jahres 1915. Zu-

sammenstellung der in der Zeitschrift 1915 erschienenen Patent-

besprechungen und anderer Aufsätze. (Österr. Wollen- u. Leinen - Ind.

1916, Bd. 36, S. 2.)

―

x

Fortschritte in der Wollenechtfärberei. C. Hofmann. Be-

sprechung der in der Färberei der Militärtuche und anderer Wollstoffe

viel verwendeten echten Farben. (Österr. Wollen- u. Leinen - Ind. 1916,

Bd. 36 , S. 28.) x

Fortschritte in der Herstellung und Anwendung von Küpen-

farbstoffen während des letzten Jahres. F. Erban. Jahres-

bericht über die Küpenfarbstoffe, hauptsächlich in Hinsicht auf die

Veröffentlichungen für Färberei und Druckerei. Naturgemäß ist die

Zahl und der Umfang der zu besprechenden Arbeiten nur klein.

(Färber-Ztg. 1915, Bd. 26, S. 334.) x

Herstellung echter Drucke auf der Textilfaser. Farbenfabriken

vorm. Friedr. Bayer & Co. - Die Chinizarin- Sulfosäuren liefern mit

Tonerdebeizen sehr wenig seifenechte violette Drucke. Dagegen liefern,

wie Versuche ergeben haben, die Sulfosäuren des 1,4,5,8-Tetraoxyan-

thrachinons, welche auf Chrombeize nur unschöne graugrüne Drucke

geben, mit Tonerdebeize lebhafte blaue Drucke von der Nuance und

Klarheit des Methylenblaus und von hervorragender Seifen- und Licht-

echtheit. Beispielsweise wird eine Druckfarbe, bestehend aus 0,5 T.

1,4,5,8-tetraoxyanthrachinon- 2,6- disulfosaurem Natrium, 29,5 T. Wasser,

60 T. saurer Stärkeverdickung, 2 T. Ricinusöl, 6 T. Rhodantonerde von

12º Bé und 2 T. essigsaurem Kalk von 15º Bé, auf Baumwollstoff ge-

druckt. Die Drucke werden zuerst im Schnelldämpfer 5 Min. und

dann 1 Std. im Kasten bei 1/2 at gedämpft, darauf in der üblichen

Weise gekreidet, gemalzt uud geseift. (D. R. P. 290975 v. 7. Juli 1914.) i

Entbasten und etwaiges Bleichen und Beschweren von Seide

und ähnlichen Fasern. Wilhelm Buschhüter, Crefeld, und Dr.

Max Voigt, Crefeld -Traar. Das Verfahren beruht auf der Eigen-

schaft der Aminosäuren des Seidenbastes, schwache Säuren aus ihren

Salzen zu verdrängen. Die Rohseide wird mit Lösungen von Salzen,

deren Säuren schwächer als die durch hydrolytische Spaltung des Seiden-

bastes entstandenen Aminosäuren sind, getränkt und darauf einige Mi-

nuten gedämpft. Nicht verwendbar sind die Salze der in den Seifen

enthaltenen Fettsäuren, welche die Faser vollständig durchtränken und

beim Dämpfen einer derartig starken hydrolytischen Spaltung unterliegen,

daß nicht das Salz, vielmehr die bei der Spaltung sich bildende Natron-

lauge als Entbastungsmittel wirkt , wodurch dann die Faser erheblich

geschädigt werden würde. Die Salze schwacher Säuren dagegen, welche

sich beim Dämpfen nicht hydrolytisch spalten , durchnetzen die Roh-

seide nur innerhalb ihrer Bastschicht. Wird dann die Seide nach dem

Benetzen kurze Zeit gedämpft, so tritt eine teilweise hydrolytische Spal-

tung der Bastverbindung zu komplizierten Aminosäuren ein , welche die

schwachen Säuren dieser Salze aus ihren Verbindungen verdrängen und

dadurch eine Isolierung des Bastes bewirken. Das Salz muß nur in

solcher Menge verwendet werden, daß die kolloidale Natur des Seidenbastes

erhalten bleibt, damit letzterer zum Färben des abgezogenen Materials

oder zum Seifen eisengebeizter Seide verwendet werden kann. Die Salz-

lösung darf daher nicht zu konzentriert sein und die Dämpfung darf

nicht zu lange fortgesetzt werden. Der durch das Dämpfen isolierte Bast

löst sich nur schwer in Wasser, leicht dagegen und innerhalb weniger

Minuten mittels Seife oder Seifenschaum oder mittels heißer Lösungen

der oben genannten Salze. Werden an Stelle borsaurer Salze überbor-

saure Salze angewendet, so findet mit dem Abziehen zugleich eine

Bleichung statt. Verwendet man Salze, deren Säuren Metalloxydhydrate

sind, so beschweren diese die abzuziehende Seide. Beispielsweise wird

die Rohseide mit einer Lösung getränkt, die im Liter 30 g zinnsaures

Natron und 0,5 g Monopolseife enthält, darauf 2 Min. gedämpft und

der isolierte Bast mittels einer heißen Seifenlösung entfernt. Als Salze

solcher Säuren, die schwächer sind als die Aminosäuren des Seiden-

bastes, kommen die Alkalisalze der Kohlensäure, Kieselsäure, Borsäure,

Zinnsäure, des Schwefelwasserstoffs, des Aluminiumhydroxyds und der

Acaroidharzsäuren in Betracht. Die Seide soll bei diesem Verfahren

weniger als früher an Glanz, Stärke und Elastizität leiden, und em-

pfindliche Seidensorten, wie Canton-Trame, sollen der Verwirrung nicht

ausgesetzt sein. (D. R. P. 291159 vom 29. November 1913.)
i

Vorrichtung zum Streichen von Steifgeweben , mit Appretur-

behälter, Streichbürsten und Abstreichern, die in ihrer Gesamtheit

zur zu appretierenden Gewebebahn relativ beweglich sind. Johannes

Elster, Adorf i. Vogtl. (D. R. P. 290931 vom 31. Dez. 1912.) i

') Vergl. Chem .-Zig. Repert. 1916, S. 127

UnterÜber Farblacke und Füllfarben. Wilhelm Ostwald.

Füllfarben versteht Verf. denjenigen Typ von Farben, welcher im Gegen-

satz zu den unter dem Mikroskop homogen erscheinenden Farblacken

aus einem farblosen Trägermaterial (z. B. Schwerspat) und diesem auf-

gelagerten Teilchen eines gefällten Farblackes besteht. Verf. entwickelt die

Beziehungen, die sich zwischen Farbtiefe, Farbton usw. einerseits und

Farbstoffgehalt, Natur des Trägers, dessen Deckvermögen, Bindemittel

usw. anderseits ergeben. Die Abhandlung bildet einen Teil der Unter-

suchungen, die Verf. zur wissenschaftlichen Begründung eines rationellen

Farbatlas¹) unternommen hat. (Koll. -Ztschr. 1915, Bd. 17 , S. 65.) &

Aus der Praxis der Druckfarbenfabrikation.

(Farben-Ztg. 1915, Bd. 20, S. 1087.)

O. Preisser.

fz

Herstellung von Spirituslacken, Polituren, Lederkonservierungs-

mitteln, Isolier- und Imprägnierungsmitteln, Tier- und Pflanzen-

vertilgungsmitteln. Chemische Fabrik Flörsheim Dr. H. Noerd-

linger, Flörsheim a. M. Die nach D. R. P. 2866502) erhaltenen

asphaltartigen Körper eignen sich gut zur Herstellung von Spiritus-

lacken und können zu diesem Zweck sowohl allein als auch in Ver-

bindung mit anderen in Spiritus löslichen Harzen Verwendung finden,

Auch können die aus den Stoffen erhaltenen Spirituslacke mit anderen

Spirituslacken ohne weiteres gemischt werden. Sie besitzen zugleich

eine erhebliche Desinfektionswirkung und sollen sich daher auch als

Mittel zur Vertilgung von pflanzlichen und tierischen Parasiten ver-

wenden lassen. Wegen ihrer intensiv schwarzen Farbe eignen sich die

Körper auch zum Färben von Lacken, Harzen, Ölen und Fetten, und

wegen ihrer konservierenden und wasserabstoßenden Eigenschaften und

ihres geringen Leitungsvermögens für elektrische Ströme sollen sie

auch zu Isolier- und Imprägnierzwecken geeignet sein. An Stelle

von Spiritus können auch Holzgeist und andere flüchtige Alkohole,

Aceton und dgl . flüchtige Ketone als Lösungsmittel verwendet werden.

(D. R. P. 290818 vom 17. Juli 1914.)
i

Herstellung einer Teerschotter-Straßendecke, bei welcher der

Schotter geteert und mit einem Pechmörtelüberzuge versehen wird.

Dipl.- Ing. Karl Dammann, Essen a. d. Ruhr. Als Schotter findet

Kleinschlag annähernd gleicher, nicht zu feiner Korngröße von 1-3 cm

Durchmesser in einer Schichtstärke bis zu 5 cm Verwendung. Dieser

wird nach dem Teeren und Walzen zur Ausfüllung der in der Schotter-

lage vorhandenen Hohlräume und Unebenheiten mit einer etwa 90 bis

100° C. heißen Pechmörtelmasse übergossen, welche man dadurch her-

stellt, daß man einer geschmolzenen Mischung von Pech und Bitumen

den Mörtel (Sand, Schlacken- oder Steinmehl u. dergl.) ungewärmt in

jeweilig solchen Mengen zusetzt, daß die Temperatur der Mischung

unter dem Wassersiedepunkt verbleibt. (D. R. P. 290839 v.18. März 1913.) i

Herstellung eines Ersatzes für Leim und andere Klebmittel .

Feodor Lehmann , Charlottenburg, und Johannes Stocker , Berlin.

Die nach dem D. R. P. 278955 ) hergestellte Leimmassen, bestehend aus

vegetabilischem oder animalischem Leim und den Polymerisations-

produkten des Cumarons und Indens, ergeben bei Zusatz eines Gerb-

stoffs keinen unlöslichen Niederschlag, sondern es entsteht eine homo-

gene Leimmasse , deren Klebfähigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen

Wasser durch den Zusatz des Gerbstoffs bedeutend erhöht wird. Je

nach der Menge dieses Zusatzes läßt sich die Wasserfestigkeit der Masse

in gewissem Maße regeln. Beispielsweise wird zu 1000 g der Leim-

masse nach D. R. P. 278955 , die in heißem Wasser gelöst sind , eine

Lösung von 1 g Tannin hinzugefügt, worauf man tüchtig durcheinander

rührt und sodann mit dieser Leimbrühe wie mit gewöhnlichem Leim

verfährt. Es empfiehlt sich , den zuzusetzenden Gerbstoff mit der

gleichen Menge Cumaronharz zu lösen und diese Lösung dann der

Leimbrühe zuzusetzen. (D. R. P. 290801 vom 14. Januar 1914, Zus.

zu Pat. 278955.) i

Unlöslichmachen von chromierten Kolloiden (Gelatine) ohne

Lichteinwirkung. P. Lecroq.Lichteinwirkung. P. Lecroq. - Die mit Gelatine u. dgl. imprägnierten

Stoffe, Papier usw. werden mit einem Gemenge von Chromaten und

Reduktionsmitteln (Weinsäure) bezw. mit Chromchromaten behandelt.

(Franz. Pat. 475 152 vom 22. Januar 1914.) sb

Wasserdichte Imprägnierungsmethoden. K. Miksch. (Kunst-

stoffe 1915, Bd. 5, S. 229.)

Als Anstrichmittel wirdHolzimprägniermittel. G. Clédat. -

eine Lösung aus gleichen Teilen kieselsaurer Magnesia, phosphorsaurem

Natron und Borax verwendet, welche in das Holz einzudringen ver-

mag, worauf eine dichtmachende Schicht von Wasserglas gegeben wird.

(Franz. Pat. 472172 vom 13. Mai 1914.) sb

1) Chem.-Ztg. Repert. 1915, S. 274 ; Chem.-Ztg. 1916, S. 305.

2) Ebenda Repert. 1915, S. 358. ) Ebenda 1914, S. 531 .
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31. Metalle.*)

Sieb zum Klassieren feinzerkleinerter Erze , bestehend aus

einer wagerecht liegenden, an den Stirnseiten offenen Trommel.

Herbert A. Megraw, Manhattan im Staat New York, V. St. A.

Das zu klassierende Gut wird mittels einer Eintragmulde 20 über die

ganze Trommellänge verteilt. Das Sieb 10 bildet einen an den Stirn-

seiten offenen hohlen Zylinder und wird von den Ringen 12 und den

Verbindungsstücken 13 getragen. Die Ringe 12 sind mit Ansätzen 14

versehen, die auf Rollen 15 ruhen. Der Antrieb des Siebes kann

mittels einer Schnecke 17 geschehen. Im Innern des Siebes ist eine

Anzahl Schaufeln 19 vorgesehen, welche an den Verbindungsstücken

(Winkeleisen) 13 befestigt sind. Die Eintragmulde verläuft schräg ab-

12-

19

23

26

25

25

10

72

23

10

wärts, entsprechend der gewünschten Fließgeschwindigkeit und der

Beschaffenheit des Gemisches von Erz und Wasser. Am unteren Ende

ist die Eintragmulde 20 geschlossen und mit Ablaßöffnungen 21 auf

ihrer ganzen Länge versehen, die durch Klappen geregelt werden, so

daß das zu klassierende Gut in annähernd gleichen Mengen an den ver-

schiedenen Stellen ihrer Länge in das Innere der Trommel gelangen

kann. Über der Eintragmulde 20 ist die Austragmulde 23 vorgesehen,

welche sich ebenfalls über die ganze Länge des Siebes erstreckt und

ebenfalls geneigt angeordnet ist, um das nicht durch die Siebmaschen

gegangene Gut an der der Einflußstelle entgegengesetzten Seite des

Siebes abzuführen . Ein am oberen Ende zugeführter Wasserstrom

spült schwerere Rückstände ab. Zwei Wasserrohre 25 beseitigen etwa

Verstopfungen in den Siebmaschen. Das durchgesiebte Gut gelangt

in einen Behälter 26 unterhalb des Siebes, welcher nach dem Auslaß-

rohr 27 hin geneigt ist. (D. R. P. 290 628 vom 30. April 1914.) i

Vorrichtung zur Kondensation von Metall-, insbesondere Zink-

dämpfen im elektrischen Ofen. Aktieselskabet Metalforedling,

Drontheim in Norwegen. - Bei der Herstellung des Zinks im elek-

trischen Ofen treten bedeutende Druckschwankungen auf, welche sich

auch in den Entlüftungsschächten äußern , die nach dem Hauptpatent

289493¹) in den Weg der Kondensationskanäle eingebaut sind . Es

besteht da ständig die Gefahr, daß bei plötzlich eintretender Druck-

verminderung die Außenluft in die Kondensationskanäle eintritt und

dort möglicherweise Explosionen hervorruft. Um diesen Mangel zu

beseitigen, werden nach vorliegender Erfindung die Entlüftungsschächte

mit einem stückigen Abschlußmaterial gefüllt. Hierdurch wird gewisser-

maßen ein Gaspolster geschaffen , welches die inneren Druckschwan-

9

12

12

kungen des Ofens

so weit ausgleicht,

daß ein gefahr-

loser Betrieb ge-

währleistet ist.

Zweckmäßig

wendet man als

Abschlußmaterial

Koks an, welcher

im eigenen Be-

triebe Verwertung

findet. Die Ab-

bildung zeigt einen senkrechten Längsschnitt eines geeigneten Ofens.

Die Zinkabscheidung erfolgt unter Vermittlung der beiden Elektroden 2

in dem Ofen 1. Die Beschickung wird durch Trichter 3 zugeführt.

Die erzeugten Gase strömen durch die Öffnung 4 nach dem schräg

abwärts verlaufenden Kanal 5. An die Öffnung 4 schließt sich zu-

nächst eine in Form einer Kammer ausgebildete Verbreiterung 6 an.

Die Gase ziehen den Kanal 5 entlang , wobei die Zinkdämpfe all-

mählich aussaigern. Das sich nach und nach in flüssiger Form an-

sammelnde Zink fließt in den Sumpf 7, von wo es durch das Stich-

loch 8 abgelassen wird. Der Kondensationskanal 5 besitzt eine oder

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 139. ¹) Ebenda 1916, S. 59.

བཱ''?

mehrere Krümmungen 10, welche mit Reinigungslöchern 11 ausgestattet

sind. In den Kanal 5 sind Entlüftungsschächte 12 eingebaut, welche

den Abzug der nicht kondensierbaren Gase vermitteln. Diese Schächte

sind mit stückigem Koks 13 angefüllt. (D. R. P. 290690 vom 20. Mai

1914, Zus. zu Pat. 289 493.) i

-

Elektrischer Ofen zur Darstellung von Zink und anderen sich

ähnlich verhaltenden Metallen. Dr. Heinrick Specketer, Griesheim

a. M. Nach dem Hauptpatent 283965¹) wird die Beschickung als

Heizwiderstand benutzt werden, und der Ofen ist mit einer von außen

bewegbaren Flügelwelle versehen, damit die Beschickung von Zeit zu

Zeit umgewendet wird und die untersten Schichten immer wieder durch

andere ersetzt werden. Eine solche Wendevorrichtung bringt, wie

sich ergeben hat, mechanische Schwierigkeiten mit sich. Nach vor-

liegender Erfindung soll
R

eine gute Mischung un-

ter Vermeidung dieser

Schwierigkeiten
erzielt

-B

F

B-

D

werden. Die Abbildung

zeigt einen geeigneten

Ofen im Längsschnitt.

Der Ofen A mit den

Elektroden B, der Ein-

füllöffnung C, der Entlee-

rungsöffnung D und dem,

Abführungsrohr E für die

Reduktionsgase ist durch Scheidewände F der Länge nach unterteilt.

Diese Scheidewände sind jedoch in der Mitte unterbrochen, so daß dort

eine ungeteilte Ofenkammer G verbleibt. In diese tritt die Beschickung

bei der Drehung des Ofens aus den Unterabteilungen ein, mischt sich

und verteilt sich wieder in die verschiedenen Unterabteilungen. Die

Längsscheidewände können auch ununterbrochen über die ganze Länge

des Ofens durchgeführt und dafür mit Löchern versehen sein. (D. R. P.

290643 vom 17. Oktober 1914, Zus. zu Pat. 283965.) i

—

Verfahren, flüssiges Metall unter explosionsartigem Druck in

Formen zu gießen. Dr. Elias Strauss, München. Als Druck-

mittel wird ein fester oder flüssiger Explosivstoff benutzt. Die benutzte

Vorrichtung ist mit einem gegen den Tiegel abschließbaren, vor der

Form liegenden Füllraum versehen. Der Füllraum steht mit der Form

in offener Verbindung und dient entweder selbst als Erzeugungsraum

der Explosion, oder er leitet die in einem mit ihm in offener Ver-

bindung stehenden besonderen Raum erzeugte Explosion auf die Form

weiter. (D. R. P. 290855 vom 26. Mai 1914.)

-

i

-

Mikrochemische Strukturänderungen gekühlter Bronze. H. S.

Rawdon. Gekühlte Zinkbronze wird durch Absorption der eutek-

tischen Masse durch die dendritische Muttermasse in eine homogene

Masse übergeführt, wobei die dendritische Struktur durch Diffusion

verschwindet. Dieses Resultat findet sich in Übereinstimmung mit der

Theorie TAMMANNS über die Rekrystallisation > kalt bearbeiteter<< Metalle

nach dem Erhitzen. (Journ. Wash . Acad. Scienc. 1915, Bd. 5, S. 589.) cs

Über das Verhalten des Vanadins zu Silicium , Kupfer und

Silber und das Verhalten des Bors zu Nickel. H. Giebelhausen.

Vanadin-Silicum. In dem untersuchten Konzentrationsgebiete von

0-60 % V mischen sich die Elemente in geschmolzenem Zustande in

allen Verhältnissen. Dem beobachteten Maximum für 31 und 36

Atom-% V entspricht die Verbindung Si V, deren lange Nadeln leicht

reines Si ritzen. Nickel-Vanadin. Die geschmolzenen Metalle sind.

in dem Konzentrationsgebiete von 0-36 % V in allen Verhältnissen

mischbar. In Übereinstimmung mit dem thermischen Befunde ergibt

die mikroskopische Untersuchung, daß die Legierungen bis zu 20% V

aus ziemlich homogenen Krystalliten bestehen , bei höherem V- Gehalt

aber zwei Krystallarten enthalten, die bei 1100 ° C. ihre Konzentrations-

unterschiede austauschen. Kupfer- und Silber-Vanadin. Beim Mischen

der geschmolzenen Metalle war keine Verbindung zu beobachten.

Nickel und Bor bildeten innerhalb 0-23 % B vier stabile Verbindungen

NigB , Ni3B2 , NIB und Ni2B3.NigB, NigB2, NiB und Ni2B3. Weiter wurde in dem Gebiet 8,6 bis

15,8 % B die Umwandlung der Verbindung a-NisB bei 1050 ° C.

in die stabilere 8-Form beobachtet, da die Vorgänge der Abkühlung

dieser Legierungsreihe beim Wiedererhitzen bis zum Schmelzen nicht

umkehrbar waren. Die Ni - B -Verbindungen sind nicht ferromagnetisch.

Geschmolzenes Cu , Ag, Tl , Bi, Pb, Sn und Zn lösten amorphes

Bor nicht, wohl aber Al, Mn, Cr. Aus geschmolzenem CaF2 krystallisiert

es in schönen Kryställchen. Mit CdF₂ findet heftige Umsetzung zu

BF3 und Cd statt. (Ztschr. anorg. Chem. 1915, Bd. 91 , S. 251.) wo

1) Chem.-Ztg. Repert. 1915, S. 200.

Verlag der Chemiker-Zeitung Otto v. Halem in Cöthen (Anhalt). Druck von August Preuß in Cöthen (Anhalt).
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Die Bedeutung der Hefe für die Brotbereitung. M. P. Neu-

mann. Um bei der Sauerteiggärung die Säuremenge in den not-

wendigen Grenzen zu halten , empfiehlt sich die Mitverwendung von

Hefe zum Endteig. Ein Ersatz der Hefegärung durch mechanisch

wirkende Backhilfsmittel ist untunlich und nicht zu empfehlen , da

die Hefe auch einen chemischen Aufschluß des Mehles bewirkt und

die Lockerung noch während des Backprozesses als >>Ofengärung bis

zur Abtötung des Enzyms weiterführt, was für die Entwicklung des

Brotes von großer Bedeutung ist. (Ztschr. ges. Getreidew. 1915,

Bd. 7, S. 113.) kt

Herstellung von Backwaren. Diamalt Akt.- Ges. , München.

Man setzt dem Mehl oder dem Teig aktive Hefenenzyme zu. (D. R. P.

291161 vom 17. November 1914.) i

Entwicklungen in der Backpulverfabrikation. L. Weil. (Pharm.

Ztg. 1915, Bd. 60, S. 697.)

-

S

Über die quantitative Bestimmung der Brandsporen in Kleien.

G. Bredemann. 3-5 g der Probe werden durch ein Sieb von

0,3 mm quadratischer Maschenweite getrieben , getrocknet und ein

kleiner Teil auf einem Objektträger mit einigen Tropfen Salzsäure-

Chloralhydrat- Glycerin-Mischung (10 Teile Chloralhydrat in 5 Teilen

Wasser unter gelindem Erwärmen gelöst, mit 5 Teilen Glycerin und

3 Teilen Salzsäure vom spez. Gew. 1,124 gemischt) versetzt und mit

aufgelegtem Deckglas zum Sieden erhitzt. Ist der Gehalt an Brand-

sporen erheblich, d. h. sind bei etwa 150 facher Vergrößerung im Ge-

sichtsfeld mehr als etwa 5 Sporen, dann verdünnt man 1 Teil der Probe

mit 9 Teilen Reisstärke. Von der Probe oder dieser Mischung werden

8-12 mg auf dem Objektträger abgewogen, mit 3-4 Tropfen obigen

Reagenses sorgfältig verrieben, gelinde bis zur Bildung eines Kleisters

erwärmt, dann ein 20 mm Deckglas aufgelegt und allmählich bis zum

Sieden erhitzt, wobei sich die Flüssigkeit unter dem ganzen Deckglas

ausbreiten muß ohne darunter hervorzuquellen. Dann wird das ganze

Präparat mittels Suchtischverschiebung durchgezählt. Die gefundene

Zahl durch die Normalzahl 450 000 (d . i . die Anzahl trockener Brand-

sporen, die 1 mg wiegen) dividiert und auf 100 mg der Probe um-

gerechnet, ergibt die Gewichtsprozente Brandsporen. (Arch. Chem. u.

Mikrosk. 1915, Heft 4.) kt

Der Zuckermais, ein neues Volksnahrungsmittel. H. Freund.

Der amerikanische Zuckermais, dessen Kolben und Samen sich in der

verschiedensten Weise verwerten lassen, wird zur Anpflanzung dringend

empfohlen. (Pharm. Ztg. 1915, Bd. 60, S. 699.) S

Salpeterzusatz bei Wurstwaren. J. Boes. Bei der ungünstigen

Wirkung, zumal bei schwächlichen Personen, auch von kleineren

Mengen Salpeter bei fortgesetztem Genusse ist das Verbot nicht auf

frische Würste zu beschränken, sondern auch auf Dauerware aus-

zudehnen. Die übliche Kochsalzmenge genügt ohne Zusatz von Salpeter

für den Zweck, die Bakterieneinwirkung zu verzögern. (Pharm. Zentralh .

1915, Bd. 56, S. 614.) S

Die Pasteurisierung der Milch. H. Kühl. (Pharm. Zentralh.

1915, Bd. 56, S. 595.) S

Über hygienische Milch. J. Pritzker. (Schweiz. Apoth.-Ztg. 1915,

Bd. 53, S. 583, 624.)

—

S

Auftragevorrichtung an Trockenvorrichtungen für Milch und

andere Flüssigkeiten, Pulver, Farben u. dgl. Max Töpfer, Groß-

zschocher b. Leipzig. Nach dem Hauptpatent 2484121) breiten sich

die aufzutragenden flüssigen Stoffe in gleichmäßig dünner Schicht über

Rieselwände aus und kommen in diesem Zustande in den Bereich

einer Lochreihe, durch deren Öffnungen Preßluft austritt, welche die

¹) Ebenda 1912, S. 416.*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 142.

↓

Zerstäubung der herabrieselnden Flüssigkeit bewirkt.

Nach vorliegender Erfindung soll die Auftrage-

vorrichtung des Hauptpatentes auch für die Zer-

stäubung in senkrechter Richtung verwendbar ge-

macht werden. Man läßt zu dem Zwecke die

Rieselfläche nach unten in einer möglichst schlanken

Krümmung endigen, auf welcher die Flüssigkeit

ohne Gefahr des Abtropfens bis zu der senkrecht

nach unten gerichteten Lochreihe übergeleitet wird.

Die Abbildung zeigt eine geeignete Vorrichtung.

Der zu trocknende flüssige Stoff wird ununterbrochen

in das Gefäß 2 geleitet, aus dem er überlaufend

nach der Rieselfläche 1 gelangt, sich dort in gleich-

mäßiger Schicht ausbreitet und schließlich über den

Mantel des Zerstäubungsrohres 5 in den Bereich

der senkrecht nach unten gerichteten Düsenöffnungen

fließt, um fein zerstäubt in den Trockenraum 16 zu

gelangen, welchem von oben durch die Rohr-

stutzen 17 Trocknungsluft zugeführt wird. Die all-

mähliche Überleitung der Flüssigkeit zu den senk-

recht nach unten gerichteten Düsenöffnungen 6

ermöglicht auch, daß der flüssige Stoff von beiden

Seiten her zugeführt werden kann , wodurch bei

gleichem Aufwand an Zerstäubungsluft nahezu die doppelte Leistung erzielt

wird. Verwendet man Trockentrommeln, auf welche der flüssige Stoff

gestäubt wird, so können in diesem Falle zwei in entgegengesetzter

Richtung umlaufende Trommeln verwendet werden, auf deren Ober-

fläche sich der Zerstäubungsstrahl verteilt. (D. R. P. 290895 vom

12. Mai 1915, Zus. zu Pat. 248412.) i

16

Beitrag zur Untersuchung von Kakao. Keller. (Apoth.-Ztg.

1915, Bd. 30, S. 560.)

v. Lühmann.

(Apoth. - Ztg. 1915, Bd. 30, S. 642.)

Bemerkungen zur Untersuchung von Kakao.

S

S

Kollergang mit kreisenden Läufern und drehbarem Boden-

stein, insbesondere zur Bearbeitung von Schokoladenmasse. Paul

Franke & Co. , Böhlitz - Ehrenberg. (D.R. P. 291 174 v. 20. Juni 1914.) i

Fördervorrichtung für zu überziehende Konfitüren , mit zum

reihenweisen Abgeben dienenden Abteiltaschen. George White,

i
Jersey City, V. St. A. (D. R. P. 291173 vom 19. Juli 1914.)

Schokobona. J. Boes. Dieses neue Erzeugnis aus Kakaomasse,

Rüben- und Stärkezucker ist eine lichtbraune, leichte schaumig poröse

Masse von angenehmem, erfrischenden Kakaogeschmack, die auf mannig-

fache Weise verwendet werden kann. (Pharm. Ztg. 1915, Bd. 60, S. 634.) s

Zucker, Honig, Kunsthonig. Fr. G. Sauer. (Pharm. Ztg. 1915,

Bd. 60, S. 798.) S

Matte als Tee- und Kaffee - Ersatz. O. Rammstedt. (Pharm.

Zentralh. 1915, Bd. 56, S. 708.)

--

S

Herstellung von Sojabohnenkaffee. Dr. Heinrich Buer, Cöln

a. Rh. Die Bildung des beim Verfahren nach D. R. P. 290304¹) nach

Ansicht des Erfinders auftretenden zuckersauren Lecithins soll man

wesentlich fördern können, wenn man der Zuckerlösung von vornherein

etwas Zuckersäure zusetzt, und zwar auf 100 kg Lösung etwa 20 g.

Infolgedessen soll das gesamte mit der Zuckerlösung in Berührung

kommende Lecithin der Sojabohnen schon vor der Röstung in zucker-

saures Lecithin übergeführt werden. (D. R. P. 291 172 v. 30. Mai 1914,

Zus. zu Pat. 290304.) i

Beiträge zur mikrochemischen Toxikologie. O. Tunmann.

(Apoth.- Ztg. 1915, Bd. 40, S. 678.)

1) Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 91.

S
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Brechwerk. Internationale Patentverwertungsgesellschaft

m. b. H. , Berlin. - In einem stehend angeordneten Mantel drückt eine

von oben nach unten im Schraubengang spiralig sich verdickende

Spindel das Gut senkrecht gegen den Mantel, dem fortgesetzt durch

die Drehbewegung der Spindel das Widerlager nach unten entzogen

wird. Das Gut wird daher stufenweise in einem geschlossenen Arbeits-

gange bis zum gewünschten Feinheitsgrad zerkleinert. (D. R. P. 291120

vom 25. April 1915.) i

Pumpe für heiße Flüssigkeiten mit Saugöffnungen ohne Saug-

ventile. Richard Walter, Weißenstein ob der Drau, Österreich. (D. R. P.

291057 vom 14. März 1915.) . i

Vakuumpumpe für Sauglufttransport. Wilhelm Hartmann ,

Offenbach a. M. Die beiden Zylinderdeckel stehen durch Ketten,

Zahnstangen, Schraubenspindeln o. dgl. derart miteinander in Verbindung,

daß beide gleichzeitig geöffnet und geschlossen werden können. (D.R. P.

291158 vom 10. Januar 1914.) i

Reinigungsstutzen für Rohrleitungen. August Dahnke, Klütz

in Meckl. (D. R. P. 291062 vom 17. September 1913.) i

Trockentrommel mit Stauringen für chemische und landwirt-

schaftliche Erzeugnisse. Paul Ferchland, Magdeburg - Neustadt. -

Die Trommel hat eine nicht mit umlaufende, mit verstellbaren Förder-

flächen besetzte Achse, und zwar besitzt die Achse an der Überführungs-

stelle des zu trocknenden Gutes über die Stauringe Schraubenflügel

von verschiedener Steigung und Länge , auf welche der achsial ge-

richtete Teil der schrägen Mitnehmer das Trockengut fallen läßt. (D. R. P.

291136 vom 23. Januar 1914.) i

Antrieb der Steuerung von Schieberkompressoren. Wilhelm

Hildebrand, Berlin-Lichterfelde. (D. R. P. 291030 v. 11. Nov. 1914.) i

Abtragen von in Lagerhaufen aufgeschüttetem, losem oder fest-

gebackenem Gut (Kalisalz, Superphosphat u. dgl.) mittels schwenk-

und senkbaren Kratzertransporteurs. Gebr. Burgdorf, Altona. —

Der Ausleger wird dem natürlichen Schüttwinkel des Berges entsprechend

eingestellt, geschwenkt und vor Beginn einer jeden Schwenkung vor-

wärts gefahren, um in den Berg eine Gasse einzuarbeiten. Sodann

wird der Kratzertransporteur zuerst an dem einen und dann an dem

anderen der durch die Gasse gebildeten Dämme entlang bewegt, und

der Ausleger des Kratzertransporteurs nach dem Zurücklegen einer

jeden Wegstrecke gesenkt, bis beide Dämme abgetragen sind. (D. R. P.

290970 vom 24. Oktober 1913.) i

--

Dampffeuchtigkeitsmesser. Dr. Ludwig CarlCarl Friedrich

Gümbel, Charlottenburg. Der Dampf, dessen Feuchtigkeit zu

messen ist, wird durch zwei Rohre entnommen. Der Dampf des

einen dieser Rohre wird durch Überhitzung und darauf folgende Ab-

kühlung in trocken gesättigten Dampf verwandelt , worauf dann das

austretende Dampfvolumen beider Rohre miteinander verglichen wird.

(D. R. P. 291 147 vom 24. Januar 1914.)
i

Vakuummesser, welcher auf der abstoßenden Wirkung zweier

Flächen beruht, von denen die eine erhitzt ist. Siemens & Halske

Akt.- Ges. , Siemensstadt b. Berlin . (D. R. P. 291 116 v. 13. März 1915.) i

Elektrischer Zeitschalter , bei welchem zur Kontaktschließung

ein elektrisch erwärmtes und auf eine Quecksilbersäule wirkendes

Gas verwendet wird. Dipl.-Ing. Rudolf Kaesbohrer, Augsburg.

(D. R. P. 291 140 vom 20. August 1915.)

-

i

Einrichtung an elektrischen Dampfapparaten mit Gehäuse , einer

verdampfbaren und einer in dem Gehäuse beweglichen Elektrode.

Westinghouse Electric Company Ltd., London. Die innen

im Gehäuse befindlichen Drehlager der beweglichen Elektrode sind

aus Graphit gebildet, so daß das bei Metallagern wegen des Entweichens

der absorbierten Gase vorkommende Rauhwerden der Lager und die

daraus folgende starke Reibung der Teile in den Lagern vermieden

werden. (D. R. P. 291084 vom 13. Januar 1915.) .

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 145.

i

Elektrisches Kochgefäß , dessen Boden durch den Heizkörper

selbst gebildet wird. August Voigt, Neukölln. Die keramischen

Platten , zwischen welchen der Heiz-

widerstand eingebettet ist , sind ganz

oder teilweise mit einem galvanischen

Metallüberzug versehen , mittels dessen

der Heizkörper an die innere Wandung

des Gefäßes gelötet ist. Der in eine

Kittschicht beingebettete spiralförmige h

Widerstandsdraht a wird auf beiden

Seiten von einer Platte c aus Porzellan

oder anderem keramischen Stoff ab-

gedeckt. Mindestens eine dieser Platten c

ist entweder über die ganze Fläche oder

nur am Rande mit einem galvanischen b

Metallüberzug d versehen. Man erhält

ein plattenförmiges Heizelement, welches

über einem Wulst h innen im Kochgefäß g mittels des Metallüber-

zuges d angelötet wird. Polklemmen ƒ dienen zum Anschluß an den

Leitungsdraht. Der Drahtwiderstand a kann auch durch galvanisch

niedergeschlagene oder eingebrannte Schichten edler oder unedler

Metalle ersetzt werden. (D. R. P. 290777 v. 9. April 1915.) i

Kühlung von Vakuumröhren. Polyphos Elektrizitäts-

Gesellschaft m. b. H., München. Die zufließende Flüssigkeit wird

in nicht zusammenhängendem Strahl zur Vakuumröhre (z. B. einer

Röntgenröhre) geleitet, derart, daß ein Stromübergang von der Röhre

zur Flüssigkeitszuleitung durch die Flüssigkeit selbst nicht stattfinden

kann. Die Röntgenröhre wird ausgeschaltet, während der Flüssigkeits-

strom ihr zufließt, und eingeschaltet, während der Flüssigkeitsstrom

unterbrochen ist. (D. R. P. 291026 vom 19. November 1913.)

·

---

i

Acetylenentwickler , insbesondere für Automobile. Adriaan

Gardenier, Doorn in Holland. — In der Aufnahmebüchse 2 befindet

15-

18

16

12

sich eine Blechbüchse 3. Ein Wasserbehälter 4 mit einer verschließ-

baren Einfüllöffnung 5 ist an seinem unteren Ende zu einer Glocke 6

ausgebildet, welche zwischen Blechbüchse 3 und Mantel 2 hineinragt

einerund einen Ring 7 mit

Dichtungsanlage 8 trägt , welche

auf dem wulstförmigen Rande des

Mantels 2 ruht. In der Mitte

des kegelförmigen Wasserbehälter-

bodens befindet sich eine Spitze 9,

welche den Deckel der vollen ge-

schlossenen Blechbüchse 3 durch-

dringt und das Innere der Blech-

büchse mit dem Wasserbehälter 4

verbindet, zu welchem Zweck die

Spitze 9 mit einem Längskanal ver-

sehen ist. Das obere Ende dieses

Kanals kann mittels eines Schraub-

stiftes 10 mehr oder weniger

verschlossen werden, womit der

Wasserzulauf zu dem Carbid in

der Büchse 3 geregelt wird. Die

Federn 11 verhindern die Büchse 3

an einer Aufwärtsbewegung. Über

das Ganze ist eine Glocke 12 ge-

stülpt, welche am Fußstück 1 lösbar befestigt ist. Durch einen Schlitz 14

der Glocke 12 ragt das einen Hebel 15 tragende Ende des Schraub-

stiftes 10. Ein Gasabführrohr 16 führt aus dem Raum zwischen der

Blechbüchse 3 und dem Boden des Wasserbehälters nach außen.

Mittels der Schraube 18 kann ein Druck auf den Wasserbehälter und

den Dichtungsring 8 behufs gasdichter Abdichtung ausgeübt werden.

(D. R. P. 290661 vom 28. April 1914.)
i

14.

13. Brennstoffe. Feuerungen. Öfen. Generatoren. Dampfkessel. *)

-

Brikettierte Brennstoffe. Soc. d'éclairage, chauffage et

force motrice und S. E. Auscher. Als Bindemittel werden Gips,

Kalk und Zement verwendet. (Franz. Pat. 474 226 v. 7. Nov. 1913.) sb

Brikettieren von Brennstoffen. Soc. d'éclairage, chauffage

et force motrice und S. E. Auscher. Koks wird beim Austritt

aus den Retorten mit plastischen Tonerdesilicaten , hydraulischem Kalk

oder Schlackenzement gepreßt. (Franz . Pat. 474 228 v. 7. Nov. 1913.) sb

Brikettierte Brennstoffe. Soc. d'éclairage, chauffage et

force motrice und S. E. Auscher. Brennstoffe (Anthrazit, Holz-

kohle, Lignit) werden unter Wasser- oder Dampfzuleitung mit plastischen

Tonerdesilicaten (Ton, Kaolin) hydraulisch gepreßt. (Franz. Pat. 474227

vom 7. November 1913.)
sb

Koksverladewagen mit stoßartig bewegter, rostartiger Schaufel.

Rudolf Wilhelm , Altenessen. (D. R. P. 290700 vom 30. Mai 1914,

*) Vergl. Chem.-Zig. Repert. 1916, S. 136.
Zus. zu Pat. 288724.)

i
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Vorrichtung zur ununterbrochenen Verkokung des Binde-

mittels in Briketts durch Erhitzung in einem Behälter, in welchem

sich die Briketts durch die eigene Schwere selbsttätig der unten

einströmenden Verkokungsluft entgegen bewegen. Maschinen-

hauanstalt Humboldt, Cöln -Kalk.
Die Abbildung

zeigt die Vorrichtung in einem senkrechten Schnitt. Die Briketts

werden durch die Kegelrutsche 1

in der Richtung der Pfeile a zu-

geführt, wodurch der ganze Innen-

raum des Verkokungsbehälters

gleichmäßig gefüllt wird. Die

Bleche 2 und 3 dienen dazu, die

Briketts beim Niedergehen zu wen-

den bezw. in eine andere Lage zu

bringen, damitsie aufallen Seiten von

den Feuergasen bestrichen werden.

DerVerkokungsraum istunten durch

einen sich drehenden Tisch 4, in

welchem verstellbare Öffnungen an-

gebracht sind, abgeschlossen. Um

'zu verhüten, daß das ganze Ge-

wicht des Behälterinhalts auf dem

Tisch 4 ruht, sind oberhalb des

Tisches Leitbleche 5 und 6 ange-

bracht. Die bei der Drehung des

Tisches 4 ununterbrochen durch

dessen Öffnungen fallenden Bri-

ketts gelangen auf eine nach einer

Schraubenlinie verlaufende Rutsche

10 und von hier auf ein beliebiges

Fördermittel. Die zur Verkokung

erforderliche heiße Luft wird in

einer Feuerung oder einem Gene-

rator erzeugt und durch das Rohr 7

in der Richtung des Pfeiles b in

den Verkokungsraum eingeführt.

Die Kegelabschnitte 8 bewirken eine

gleichmäßige Heißluftverteilung.

Die Abgase werden durch den

Ventilator 9 abgesaugt. Durch die Öffnungen des sich drehenden

Tisches 4 tritt infolge der Saugwirkung des Ventilators 9 in der Richtung

der Pfeile c kalte Luft ein, wodurch die Briketts abgekühlt werden,

während die Luft angewärmt und beim Höhersteigen mit der Heizluft

gemischt wird. Die Temperatur der Heizluft wird dadurch etwas er-

niedrigt, wodurch einer Entzündung der Briketts vorgebeugt wird.

(D. R. P. 290 707 vom 24. November 1914.) i

8

7

b

Feuerungsbeschickungsvorrichtung mit einer zugleich als Feuer-

tür dienenden Wurfschaufel. Edmund Axer, Altona. (D. R. P. 291 207

vom 9. Juni 1914, Zus. zu Pat. 264 295.) i

Feuerbrücke aus zwei einen Luftkanal begrenzenden, senk-

rechten oder geneigten Rahmenwänden. Adolph Michael , Stettin.

- Die Rahinenwände werden von Rauchrohren durchsetzt, deren in

den Feuerraum ragende Enden in der einen Rahmenwand festsitzen

und nach unten abgebogen sind , während die anderen Enden der

Rauchrohre in Öffnungen der zweiten Rahmenwand auf Ansätzen ge-

lagert sind. (D. R. R. 291087 vom 18. Juli 1914.)
i

Mit besonderer Kappe abgeschlossene Schutzvorrichtung für

Thermoelemente zu pyrometrischen Meßzwecken. Hartmann

& Braun Akt.- Ges. , Frankfurt a. M. Die in Röhren aus feuerfester

Masse, z. B. MARQUARD Scher Masse, geführten Drähte tauchen mit der

Lötstelle der Elemente in eine ebenfalls aus feuerfester Masse gefertigte,

eng anschließende Kappe tief ein, so daß der Zutritt der Gase durch

die engen Zwischenräume zwischen den Rohrwandungen und den

Kappenwänden erschwert wird. (D. R. P. 291 209 vom 11. Juni 1914.) i

Temperaturregler für Gasbrenner mit einstellbarem Ventil-

spiel, bei welchem das Gasventil mittels eines durch teilweise Ver-

dampfung der Flüssigkeitsfüllung bewegten elastischen Teiles (Membran

oder dergl.) geöffnet oder geschlossen wird. Hugo Junkers, Aachen.

(D. R. P. 290917 vom 17. Juli 1913.) i

―

Herdförmiger Kippofen für Öl- oder Gasfeuerung. Wilhelm

Buess, Hannover. Der Ofen dient insbesondere zum Schmelzen

schwer schmelzbaren Metalls, wie z. B. Eisen und Stahl, er soll aber

auch als Glasschmelzofen Verwendung finden können. Die Abbildung

zeigt eiren senkrechten Längsschnitt des Ofens. Der Ofenkörper a

wird mittels eines Getriebes, z. B. eines Handrades g, in die aus der

Abbildung ersichtliche Betriebsstellung eingestellt und von der Off-

nung a¹ aus mit dem zu schmelzenden Gut gefüllt. Man stellt hierauf

die Feuerungsdüsen f¹f versetzt zu einander ein, so daß beispiels

weise die Düsef¹

vor dem Ein-

strömungskanalb²

und die Düse ƒ²

vor dem Ein-

strömungskanal

b steht.

Düsen

menden

Die d'en

entströ-

Stich-

flammen streichen

bei dieser Stellung

aneinander vorbei

und in ihrer gan-

zenLängeüber das

Schmelzgut hin-

weg. Die Flam-

menentwicklung

beginnt bereits in

den Einströmkanälen. Beiderseits am Ende des Herdes werden die

Flammen zur Umkehr gezwungen und streichen im Oberteil bis zur

Ausströmöffnung a¹ zurück , durch welche sie nach oben samt den

Verbrennungsgasen entweichen. Da die Tiefe des Herdes nur ver-

hältnismäßig gering ist, so wird das Schmelzgut gleichmäßig erhitzt,

und es können sich am Boden keine ungeschmolzenen Bestandteile

ansammeln, zumal man während des Betriebes die gegenseitige Stellung

der Düsen leicht umkehren kann. Nach beendetem Schmelzen, welches

durch Öffnungen c¹ beobachtet werden kann, läßt sich der Ofenkörper

mittels des Handrades g leicht in jede gewünschte Stellung bringen,

auch läßt er sich auf der Fahrbahn beliebig weiterbewegen. Beim

Kippen des Ofenkörpers wird das Schmelzgut durch eine der Off-

nungen c¹ zum Ausfließen gebracht. Man kann den Ofen auch um

180 ° drehen, so daß das Unterteil zum Oberteil wird. Für diesen

Fall sind in dem Unterteil die entsprechenden Düsenöffnungen bs, b¹¹611

vorgesehen, während die vorher benutzten Düsenöffnungen b², b5 ver-

schlossen werden. Der verschließbare Einsatz a bildet dann die Be-

schickungsstelle. (D. R. P. 290712 vom 4. Februar 1914.)
i

Vorwärmeranlage. Atlas-Werke Akt.- Ges. , Bremen. - Das

Wasser wird mittels Pumpe o. dgl. zunächst in einen Aufnehmer ge-

drückt, dieser wird dann abgesperrt und unter geringeren Druck ge-

setzt , so daß durch eine an ihn angeschlossene Leitung Dampf ein-

treten kann, welcher sich mit dem Wasser mischt und es erwärmt. Darauf

wird der Inhalt des Aufnehmers von der nächsten durch die Pumpe

eingedrückten Wassermenge in die Speiseleitung verdrängt. (D. R. P.

290939 vom 16. Juli 1914.)
i

Vorrichtung zur selbsttätigen Einführung einer Lösung von

Soda od. dergl. in die Druckleitung einer Kesselspeisepumpe aus

einem Laugenbehälter. Johann Radile, Cöln a. Rh. - Die Vor-

richtung besteht aus zwei konachsial angeordneten Behältern I und II,

deren Innenraum nur oben in Verbindung steht. Aus der Pumpen-

h:

druckleitung a gelangt Wasser

durch die Leitung din den

Behälter I, während die Soda-

lauge sich im Behälter II be-

findet. Da die Behälter I

und II oben in Verbindung

stehen, so preßt die unter

Druck gesetzte Luft soviel

Lauge aus dem Behälter II

in die zur Druckleitung des

Speisewassers führende Lei-

tung c, wie Wasser durch d

in den Behälter I eintritt.

Auf dieseWeise wird erreicht,

daß der Verbrauch von Lauge

genau der Speisewassermenge

entspricht. Damit die Lauge

sicher in das Speisewasser

abfließe, muß der Druck in

letzterem etwas kleiner als in der Leitung c sein.

Dies wird dadurch erreicht , daß das Speisewasser

durch ein Filter b geleitet wird, welches gleichzeitig

zur mechanischen Reinigung des Wassers dient. An

den Behältern I und II angebrachte Wasserstands-

gläser ermöglichen die Beobachtung der Flüssigkeitshöhen in den Be-

hältern. Um die Behälter I und II nach dem Füllen von II rasch

auf Betriebsdruck zu bringen , ist eine mit Ventil oder Hahn h ver-

sehene Verbindung zwischen dem Behälter I und der Speiseleitung a

vorgesehen. (D. R. P. 290978 vom 18. Mai 1915.)
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14. Beleuchtung. Heizung. Kühlung.*)

Vertikale Hochdruckquarzlampe. Allgemeine Elektrizitäts-

Gesellschaft, Berlin. Das Rohr der vertikalen Lampe wird in der

Nähe der Kathode derart gebogen,

daß der abgebogene Teil ungefähr

einen Winkel von 135º mit dem ver-

tikalen Rohrteil bildet. Dadurch soll

der Lichtbogen stabilisiert und zur

Ruhe gebracht werden. Das Lampen-

gehäuse kann aus gegossenem Quarz

bestehen. Mit 1 ist der vertikale, mit

2 der abgebogene Teil des Gehäuses

bezeichnet. An letzteren ist der Ka-

thodenbehälter 3 angeschlossen, wel-

cher mit Quecksilber 4 bis zu der

aus der Abbildung 2 ersicht-

lichen Höhe gefüllt ist. Die

Anode 5 besteht aus einem

StoffvongroßerWiderstands-

fähigkeit, wie Wolfram oder

Molybdän, und ist zweck-

Abb. 1
mäßig aus einem Draht her-

gestellt, der in die Form einer flachen Spirale gewunden ist. Die Ein-

führungsdrähte 6 und 7 bestehen ebenfalls aus Wolfram und sind geeignet

abgedichtet. Der Einführungsdraht 7 für die Kathode wird zweckmäßig

durch einen einspringenden Teil 8 des Lampengehäuses abgedichtet.

Dieser Teil reicht so weit in den Kathodenbehälter, daß auch bei hori-

zontaler Lage des Rohres 1, in welcher das Anlassen der Lampe ge-

schieht, der Einführungsdraht mit der Flüssigkeitskathode in Berührung

bleibt. (D. R. P. 290849 vom 15. April 1914.) i

~

Abb. 2

8

3

Traggestell für Metallfäden oder Metalldrähte elektrischer Glüh-

lampen. Ernst A. Krüger, Hankelsablage bei Zeuthen i. d. Mark. -

Das freie Ende der Mitteltragstütze besitzt rechtwinklig zu einander an-

geordnete, in verschiedenen Horizontalebenen liegende Gruppen von

Haltern, während der in der Nähe des Glühlampenfußes sitzende Halter-

kranz aus gleichmäßig im Umkreis verteilten Haltern besteht und die

Fäden so geführt sind , daß diejenigen der einen Gruppe die der an-

dern Gruppe kreuzen. (D. R. P 290810 vom 16. Oktober 1913.) i

Deckenbefestigung für Armaturen und andere Beleuchtungs-

körper an in der Mitte der Armatur gelegenen Deckenhaken.

Dr.-Ing. Schneider & Co., G. m. b. H., Frankfurt a. M. (D. R. P.

291113 vom 13. August 1915.) i

Anordnung zur Zündung elektrischer Gaslampen mit Edelgas-

füllung. Dr. Franz Skaupy, Berlin. Die Kathode b besteht aus

Alkalimetall oder Alkalimetallegierungen . In geringer Entfernung steht

ihr gegenüber eine Hilfskathode

d. Zwischen beiden bildet sich

bei den gebräuchlichen Lampen-

spannungen bis 220 Volt ein

Hilfslichtbogen. Im Haupt-

stromkreise ist eine größere

Selbstinduktion f und eine

Ausschaltvorrichtung für den

Hilfslichtbogen vorgesehen, wo-

durch das Überspringen der

Entladung auf die Hauptanode

und dadurch die Zündung der

Lampe a bewirkt wird. Mit e

ist der Vorschaltwiderstand im

Hauptkreis , mit g eine kleine

magnetische Spule bezeichnet,

welche den Anker h anzieht

und auf diese Weise den Kon-

takt i, der sich auf einer Band-

feder k befindet, unterbricht.

Der Nebenschlußwiderstand ist

mit bezeichnet. Beim Ein-

d

www

le

t
o

w
w
w

schalten geht der Strom durch den Widerstand e, die Selbstinduktion f

und den Magneten g zur Kathode b. Zwischen dieser und der Hilfs-

anode d entsteht der Hilfslichtbogen. Gleichzeitig wird der Anker h

angezogen und der Stromlauf bei i unterbrochen, worauf sich zwischen

der Kathode b und der Anode c der eigentliche Lichtbogen bildet.

(D. R. P. 290768 vom 21. März 1914.)
i

Vorrichtung zum Befestigen von Armaturteilen , z. B. des

Reflektorschirms auf der Porzellanarmatur elektrischer Glühlampen

mit Hilfe eines in eine Rille einspringenden Springringes. G.

Schanzenbach & Co. , G. m. b. H., Frankfurt a. M. (D. R. P. 291295

vom 19. Mai 1914.) i

Reinhalten der Spiegel- oder Glockenflächen von Scheinwerfern

und Bogenlampen von Staub und Beschlag. Wilhelm Mathiesen,

Leutzsch-Leipzig. Es wird dauernd ein Druckluftstrom vom Umfang

der reinzuhaltenden Fläche nach deren Mitte geleitet. (D. R. P. 290774

vom 20. August 1914.)
i

-

d

-

Bogenlampe zur Erzeugung von

Lichtblitzen. Schwabe & Co. , Berlin.

- In der Abbildung ist mit b die feste

untere, mit a die bewegliche obere

Kohle bezeichnet, welche mittels des Hal-

ters d mit dem Anker c verbunden ist. Der

Anker c ist im Solenoid e beweglich, wel-

ches die Hauptstromwicklung ƒ und die

gleichsinnige Nebenschlußwicklung g be-

sitzt. Die Nebenschlußwicklung bewirkt,

daß die Kohlen, wenn der Hauptstrom

durch Erlöschen des Lichtbogens unter-

brochen ist, in ihrer weitesten Entfernung

so lange festgehalten werden, bis auch der

den Nebenschluß durchfließende geringe

Strom durch Offnung des Schalters unter-

brochen wird. Auf diese Weise soll mit

Sicherheit vermieden werden , daß der

Schalter unter hoher Belastung geöffnet

wird, auch werden alle Mittel überflüssig,

um die Annäherungsbewegung der Kohlen

zu verlangsamen, endlich können die Licht-

blitze bei rasch aufeinanderfolgendem Off-

nen und Schließen des Schalters in rascher

Aufeinanderfolge erzeugt werden. (D. R. P.

290638 vom 10. Dezember 1914.) i

Wolframglühlampe. Allgemeine Elektrizitäts - Gesellschaft,

Berlin. Nach dem Hauptpatent 273963¹) soll die allmählich ein-

tretende Schwärzung der Glockenwand dadurch verhindert oder ver-

ringert werden, daß der Leuchtkörper dauernd in einer Atmosphäre

brennt, welche Sauerstoff von geringem Druck enthält. Zu dem Zweck

sind in der Lampe Stoffe untergebracht, die bei

der in der Lampe herrschenden Temperatur

einen geeigneten Sauerstoffzersetzungsdruck be-

sitzen, insbesondere Oxyde, Peroxyde, Nitrate,

Chlorate u. a. Nach vorliegender Erfindung wird

in der Lampe ein stark hygroskopisches Oxyd,

insbesondere Phosphorpentoxyd P2O5, unterge-

bracht. Infolgedessen werden die letzten Spuren

Wasserdampf, welche sich aus dem Wolfram-

faden oder der Glaswand während des Brennens

der Lampe entwickeln und deren Lebensdauer

schädlich beeinflussen, absorbiert. In der abge-

bildeten Lampe bezeichnet 1 die Glocke und 2

den Wolframfaden. Eine bestimmte Menge Phos-

phorpentoxyd 3 ist so untergebracht, daß sie in

die Glasglocke 1 hinein verdampft und hierbei

in letzterer einen bestimmten, sehr niedrigen

Druck aufrechterhält. Man kann das Phosphor-

pentoxyd in der Lampenglocke selbst oder in

einem an der Lampenbasis angeschmolzenen An-

satzrohr 4 unterbringen. Durch einen Pfropfen 5

aus Glaswolle kann die Geschwindigkeit, mit

welcher das Phosphorpentoxyd in die Glasglocke

hineindiffundiert, geregelt werden. Durch Er-

hitzen von krystallinischem oder amorphem Phos-

phorpentoxyd kann man geschmolzenes Phosphor-

2

besitzt und daher viel höher erhitzt werden kann, ohne einen zu großen

pentoxyd erhalten, welches eine erheblich niedrigere Dampfspannung

Druck zu erzeugen. Man kann diese geschmolzene Modifikation näher

an den Faden heranbringen, ohne daß sie zu sehr verdampft, sie kann

daher in der Lampenglocke selbst z. B. in dem hohlen Stiel 6 des Trag-

gestelles, dessen Inneres mit dem Lampeninnern in Verbindung steht,

untergebracht werden. (D. R. P. 290626 vom 16. August 1914, Zus.

zu Pat. 273963.)
i

) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 131. 1) Chem.-Ztg. Repert. 1914, S. 377.
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27. Faserstoffe. Cellulose. Papier. Plastische Massen.*)

Die Brennesselfaser. T. F. Hanausek. -Von den etwa 30 Arten

der Gattung Urtica, Nessel, sind zwei bei uns heimisch, die kleine

oder Heitennessel, Urtica urens L., und die große hohe oder zweihäusige

Brennessel, Urtica dioica L., sowie im Süden von Österreich-Ungarn noch

einige andere Arten. Urtica dioica L. ist die Pflanze , die schon seit

langem ein beliebtes Versuchsobjekt zur Ausbeutung einer Gespinstfaser

gewesen ist, anscheinend ohne größere Erfolge. Nach Beschreibung der

Pflanze und ihrer mikroskopischen Eigenschaften kommt Verf. zum

Schluß, daß daraus nach dem RICHTER-PICKSchen Patent eine wert-

volle Faser zu erhalten ist, die während der Kriegszeit wohl den Kampf

mit der Jute aufnehmen könne; ob später, hänge von der dafür ver-

fügbarzumachenden Menge Boden ab. (Allg. Textil-Ztg. 1916, Nr. 1-2,

nach einges. Sonder-Abdruck.)

Die Brennessel liefert zweifellos eine sehr wertvolle Textilfaser. Ihrer Ver-

wendung in großem Umfang hat bisher immer die Schwierigkeit, genügende

Mengen billig zu beschaffen, entgegengestanden. Mit dem Sammeln der wild-

wachsenden Pflanzen ist dies nicht getan. ።

Darstellung von Celluloseestern. Soc. chim. des Usines du

Rhône. Um die Temperaturen bei der Vorbehandlung der Cellulose

herabzumindern, wird anstatt des Gemisches von Schwefelsäure und

Eisessig ein solches aus Eisessig (60 T.), Schwefelsäure (0,5 T. von 100 %)

und Essigsäureanhydrid (4 T.) angewandt und die Cellulose ( 10 T.) bei

30º C. während einiger Stunden verflüssigt, wonach mit Anhydrid (21 T.)

acetyliert wird. Das Produkt ist vollkommen klar und sehr viskos, in

Nitrobenzol, Aceton, Äther unlöslich, in Alkohol wenig und in Chloro-

form leicht löslich . (Franz. Pat. 473399 vom 12. Juni 1914.)
sb

Nutzbarmachung der Abgase der Sulfitcellulosefabrikation zur

Herstellung von Kochsäure. Hilding Olof Vidar Bergström , Stock-

holm. Aus dem Kocher A werden die Abgase in den Kühler B

geleitet, wo sie zum großen Teile kondensiert werden. Der gasförmig

bleibende Teil des Schwefeldioxyds zieht durch die Leitung b¹ ab, um

durch Einleitung in den Säureturm oder den Säurebehälter wieder für

den Betrieb nutzbar gemacht zu werden. Aus dem Kühler B strömt

das dort entstandene, mit Schwefeldioxyd gesättigte Kondensat durch

die Leitung b² nach dem Behälter D. Von dem Behälter D wird das

Kondensat durch die Leitung d¹ nach einem Behälter zum Abtreiben

des Schwefeldioxyds und anderer flüchtiger Stoffe geleitet, am besten

zu einem KolonnenapparatE, in welchem es entgegen aufwärts strömendem

Dampf abwärts fließt, und in welchem durch den Dampf das Schwefel-

dioxyd und ein Teil der flüchtigen Öle und dergl. abgetrieben werden.

Dieses entstandene dampfförmige Gemisch kann entweder unmittelbar

dem Betriebe zugeführt oder durch die Leitung e¹ zu dem Kühler F

geführt werden. Das in E zurückgebliebene, die Verunreinigungen

enthaltende Kondensat wird durch e² abgezapft. Das im Kühler F

ausgeschiedene gas-

förmige Schwefeldioxyd

B

F

D

E
K

G

M

entweicht durchdurch die

Leitung f¹, um nutzbar

gemacht zu werden,

während das noch SO2

enthaltende , zurück-

bleibende Kondensat in

den Behälter G fließt.

Infolge der hier mittels

Dampfschlange K be-

wirkten Erhitzung wird

der Rest des Schwefeldioxyds noch ausgetrieben und durch die Leitung g¹

dem Betrieb wieder zugeführt. Um zu verhindern, daß andere flüchtige

Stoffe aus dem Behälter G entweichen, schaltet man in die Leitung g¹

einen Rückflußkühler L ein. Das schließlich im Behälter G verbleibende

Kondensat kann noch auf die in ihm verbleibenden organischen Be-

standteile verarbeitet werden. Zweckmäßig wird mit dem Behälter G

ein Olabscheider verbunden. Man darf das aus der Leitung f¹ kom-

mende Schwefeldioxyd unmittelbar weder in den Säureturm noch in die

Säurebehälter leiten, da sonst leicht ein wechselnder Gegendruck in dem

Kolonnenapparat E entsteht. Man schaltet deshalb eine Absorptions-

vorrichtung, beispielsweise einen mit Koks gefüllten Behälter M ein,

in welchem das Schwefeldioxyd von herabrieselndem Wasser auf-

genommen wird. Wird nach Beendigung des Kochprozesses der Kocher-

inhalt durch den inneren Dampfdruck ausgetrieben, so schaltet man

hinter dem Kocher einen besonderen Behälter ein, aus welchem die

Gase nach einem Kühler strömen, worauf die Weiterbehandlung in

der beschriebenen Weise vor sich geht. (D. R. P. 290 680 vom

24. Februar 1914.)

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 126.

i

Gewinnung von Gerbstoff aus Sulfitzeltstofflaugen. H. B. Land-

mark. Die Ablauge (7° Bé.) wird zunächst durch Verdampfen (auf

16-18 ° Bé.) von SO₂ befreit, das Eisen sowie der Kalk mittels Car-

bonatüberschuß (18 g Na2CO3 für 11 der verdünnten Ablauge) und

der Kalkrest mittels Oxalsäure ausgefällt, wonach durch Abdampfen

(auf 27,5º Bé.) die Inversion der Saccharate bewirkt wird. (Franz. Pat.

474336 vom 30. Juni 1914.) sb

Filter- oder Preßplatte zum Entwässern von Pappe , Papier,

Cöln -Kalk. Die Filter- oder Preßplatten bestehen aus zwei äußeren

Holzstoff, Torf, Tuch u. dgl. Maschinenbau- Anstalt Humboldt,

glatten, gelochten Blechen, zwischen denen ein Schlitzrohrblech an-

geordnet ist. Gewindenippeln greifen durch das Schlitzrohrblech hin-

durch und dienen zur Befestigung der beiden Lochbleche mittels Ver-

schraubung. Nach Lösen der Verschraubung kann die Platte in ihre

Teile zerlegt und gereinigt werden , was besonders wichtig ist , wenn

mit dem Preßwasser auch Fasern abgehen. (D. R. P. 291010 vom

23. Juni 1914.)
i

Vorrichtung zum Trocknen von Papier- und Pappenbahnen nach

dem Gegenstromprinzip, bei welcher die zu trocknende Bahn mit

helm Labroisse, Neustadt a. d. Haardt.

Hilfe von Leitkörpern an Heizelementen vorbeigeführt wird. Wil-

helm Labroisse, Neustadt a. d. Haardt. Zwei Reihen Zylinder, die

der zu trocknenden Bahn umspannten Teil mit in der Höhenrichtung

als Leitkörper dienen, sind untereinander angeordnet und an dem von

verstellbaren Heizsätteln umgeben, durch welche das Trockenmittel im

Gegenstrom geführt wird. (D. R. P. 291 154 vom 31. Juli 1914. i

-

Durchsichtig-, Luft- und Wasserdichtmachen von Papier unter

Benutzung von Öl, Harz, Wachs und Alkohol. Heinrich Oeser,

Berlin-Schöneberg. Das nach dem Hauptpatent 285978¹) behandelte

Papier soll sich nach angestellten Versuchen gut zur Herstellung von

Bobinen für Zigaretten eignen , wenn man der Tränkungsflüssigkeit

eine geringe Menge Fuselöl zusetzt. Dieses Öl soll das Papier für die

Verarbeitung geschmeidig erhalten und nicht sobald verdunsten . Auf

die Tränkungsschicht wird noch eine Schicht Farb- oder Bronzepulver

gestreut, wodurch es eine matte und eine glänzende Seite erhält. (D. R. P.

291198 vom 2. September 1915, Zus. zu . Pat. 285978.) i

Herstellung plastischer Massen aus Faserstoffen und Binde-

mitteln , welche durch Einwirkung von Schwefel, Chlorschwefel oder

Salpetersäure auf Öle, Teere und dergl. erhalten werden. Nico-

laus Reif, Hannover. Das Verfahren des Hauptpatentes 288532 °)

ist hier dahin abgeändert, daß der Bindemittelmischung die zur Reaktion

erforderlichen Wärmemengen direkt durch Vermischung mit Wärme-

trägern zugeführt werden. Die Komponenten des Bindemittels und der

Wärmeträger werden in dem Reaktionsapparat in der Weise verteilt,

daß die in Nebel- oder Strahlenform gebrachten Stoffe sich gegenseitig

durchdringen. Der in der Abbildung

schematisch gezeichnete Apparat eig-

net sich zur Ausführung des Ver-

fahrens. In den Stirnwänden eines

Kessels 1 sind Reaktionszerstäuber

2 und 3 angebracht, durch welche

unter Druck äquivalent bemessene

MengenderBindemittelmischung und

des Wärmeträgers eingeführt und in

der bei 4 und 5 angedeuteten Weise

nebelartig fein zerstäubt werden, und

zwar derart, daß sich die Fußkreise

der entgegengesetzt umlaufenden Zerstäubungskegel 4 und 5 schneiden

und so die zerstäubten Stoffe innig gemischt und zur Reaktion gebracht

werden. Das hierbei entstehende Produkt, das Bindemittel, wird durch

den Zerstäuber 6 unter dem geregelten Druck der Reaktionsgase zer-

stäubt und nach dem Verfahren des Hauptpatentes dem Faserstoffe zu-

geführt. Beispielsweise wird die auf 130 ° C. vorgewärmte, aus 25 T.

Öl, 5 T. Harz und 4,5 T. Schwefel bestehende Bindemittelmischung in

dem beschriebenen Apparat zerstäubt, mit 12,5 T. überhitztem Dampf von

4 at Spannung gemischt, dadurch auf etwa 200° C. erhitzt und zur Re-

aktion gebracht. Das Reaktionsprodukt wird in zerstäubtem Zustande

auf dem Faserstoff (Torf) kondensiert und die so gewonnene Masse

homogenisiert. (D. R. P. 290 783 v. 30. März 1915, Zus. zu Pat. 288532.) i

Tabellarische Übersicht über die bei der Zellhornbereitung

verwendeten Campherersatzmittel. M. Schall . Zusammenstellung

der diesbezüglichen Patente. (Kunststoffe 1915, Bd. 5, S. 241 u. 267.) x

1) Chem.-Ztg. Repert. 1915, S. 352.

2) Ebenda 1916, S. 23.
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28. Farbstoffe und Körperfarben.")

Darstellung von Disazofarbstoffen. Farbenfabriken vorm.

Friedr. Bayer & Co. Nach D. R. P. 253286¹) werden 5 -Amino-

4-chlor-2-acidylamino- 1 - alkoxybenzole mit 1 -Aminonaphthalin-6- oder

-7-sulfosäure vereinigt, diazotiert, mit 1 -Oxynaphthalin-3-sulfosäure ge-

kuppelt und verseift. In diesem Verfahren kann man als Mittelkompo-

nente 1 -Amino-2-alkoxynaphthalin-6-sulfosäuren und als Endkomponente

die 1 - Oxynaphthalin-4-sulfosäure verwenden. Als erste Komponente

kann man auch noch von anderen o-disubstituierten Monoacidyl-p-

phenylendiaminen ausgehen. (D. R. P. 290436 vom 11. Juli 1914, Zus.

zu Pat. 253286.) บ

Darstellung von Disazofarbstoffen. Farbenfabriken vorm.

Friedr. Bayer & Co. - Tetrazotierte Diaminodiphenylharnstoffe werden

in beliebiger Reihenfolge einerseits mit einer Aminooxynaphthalinsulfo-

säure oder einem Derivat derselben und anderseits mit Resorcin ge-

kuppelt. (D. R. P. 290437 vom 12. April 1913.)

Darstellung von substantiven Polyazofarbstoffen. Farbwerke

vorm. Meister Lucius & Brüning. Die Disazofarbstoffe des

D. R. P. 2056612) werden diazotiert und mit Resorcin oder m-Amino-

phenol gekuppelt. (D. R. P. 290398 vom 24. April 1914.) Y

Darstellung von nachchromierbaren o - Oxydisazofarbstoffen.

Gesellschaft für chemische Industrie in Basel. Die durch

Kupplung von sulfierten o-Disazophenolen, Disazonaphtholen oder deren

Derivaten mit m-Aminophenolen in stark alkalischer Lösung erhaltenen

Monoazofarbstoffe werden weiter disazotiert und die entstandenen Di-

azoazoverbindungen mit den üblichen Azokomponenten kombiniert.

Die Einfügung des m-Aminophenols bezw. m-Aminokresols in Mittel-

stellung liefert aber nur dann die wertvollen Farbstoffe, wenn die

Kupplung der diazotierten Aminonaphthol- bezw. Aminophenolsulfo-

säuren mit m-Aminophenol bezw. m-Aminokresol in konzentrierten

Laugen alkalischer Lösung erfolgt. (D. R. P. 290562 v. 20. Juni 1914.) r

Darstellung von Farbstoffen der Phthaleinreihe. J. R. Geigy A.-G.,

Basel. Man kondensiert äquimolekulare Mengen von a- Oxynaphthoyl-

o-benzoesäure oder ihren Substitutionsprodukten und von Resorcin mit

konzentrierter Schwefelsäure oder Chlorzink bei erhöhter Temperatur

und behandelt gegebenenfalls die so entstandenen Produkte mit Halogen

oder halogenierend wirkenden Mitteln. An Stelle von Resorcin kann

man auch dessen in p-Stellung zu einer Hydroxylgruppe unsubstituierte

Derivate, wie Pyrogallol oder Oxyhydrochinon usw., verwenden. (D. R. P.

290508 vom 12. Juni 1915.)

Darstellung von stickstoffhaltigen Kondensationsprodukten der

Anthrachinonreihe. Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning.

Man behandelt Halogenacetylverbindungen von o-Aminooxyanthra-

chinonen sowie deren am Stickstoff bezw. im Kerne substituierten oder

im Halogenacetylrest eine Alkyl- oder Arylgruppe enthaltenden Derivate

mit Halogenwasserstoff abspaltenden Mitteln. Die neuen Kondensations-

produkte geben gefärbte Küpen , aus denen Baumwolle schwach an-

gefärbt wird. (D. R. P. 290983 vom 19. September 1913.) r

Darstellung fein verteilter Farbstoffe der Reihe des N-Di-

hydro -1,2,1', 2'- anthrachinonazins. Farbwerke vorm. Meister

Lucius & Brüning. Die Farbstoffe werden bei Gegenwart von

Wasser mit organischen Flüssigkeiten , wie Pyridin , Phenol , Kresol

und dergl. behandelt. (D. R. P. 290591 vom 7. September 1913.)

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 86.

¹) Ebenda 1912, S. 657.

Die Metastabilität der Metalle.

der Allotropie des Cadmiums, des Bleies,

nach Untersuchungen von E. COHEN.

Bd. 13, S. 953.)

2) Ebenda 1909, S. 55.

-

Darstellung von basischen Farbstoffen der Anthrachinonreihe.

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co.- Anthrachinonderivate,

welche einen Halogenfettsäureamidrest enthalten , oder im Pyridonrest

halogenierte Anthrapyridone werden mit tertiären Basen behandelt.

Die neuen Verbindungen stellen beständige, wasserlösliche Salze dar,

die als basische Farbstoffe technische Bedeutung besitzen und auch

zur Gewinnung therapeutisch wichtiger Präparate Verwendung finden.

(D. R. P. 290984 vom 18. Januar 1914.)

Darstellung eines Kondensationsproduktes aus Isatin und

Resorcin. Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning. - Man

läßt Resorcin in wässriger Lösung bei Gegenwart alkalischer Konden-

sationsmittel, wie Atzalkalien, Erdalkalien, kohlensaure Alkalien, schwach

alkalisch reagierende Salze , Pyridin , Piperidin u. dgl. , solange auf

Isatin einwirken, bis die Farbe des letzteren verschwunden ist. (D. R. P.

290599 vom 22. September 1915.)•

--

r .

sm

Analyse der Chromgelbe und der Chromgrüne. A. Given. -

In 1 g Substanz wird zunächst bei 105-110° C. der Feuchtigkeits-

gehalt der Farbe bestimmt, hierauf durch die Behandlung des ge-

trockneten Rückstandes mit 50 % iger Essigsäure Bleicarbonat. In einer

zweiten Probe von 1 g Substanz werden Bleisulfat und Bleichromat

ermittelt. Der Rückstand enthält dann Baryt oder Tonsubstanz. Der

Rest aus 100, vermindert um die Menge der vorher bestimmten Bestand-

teile, ergibt das sogenannte » Reinblau « . (Journ. Ind. Eng. Chem. 1915,

Bd. 7, S. 324.)

Zur Konstitution des Ultramarins. H. Puchner. Verf. ließ

Kochsalzlösung in verschiedene Bodenarten eindiffundieren und unter-

suchte die wasserlöslichen Anteile der so imprägnierten Böden. Der

Rückstand aus dem Auszug von humosem Kalksand nahm sehr oft

beim Glühen nach ganz kurzer Schwärzung ein prächtiges Dunkelblau

an, dem nur ganz langsam ein Weißbrennen nachfolgte. Diese Blau-

färbung ist als eine Ultramarinbildung zu bezeichnen. Hierfür sprach

blauen Masse mit Salzsäure sowie die Analyse des Glührückstandes;

u. a. die Entwicklung von Schwefelwasserstoff beim Behandeln der

die in Lasurit und Ultramarin von der alten Ultramarintheorie an-

genommenen Radikale waren stets vorhanden. Verf. neigt der Annahme

von ABEGG und ROHLAND zu , daß die Farbe des Ultramarins nicht

einer bestimmten Verbindung, sondern Adsorptionsverbindungen des

Schwefels oder von Schwefelverbindungen mit kolloidalen tonerde-

haltigen Silicaten zuzuschreiben sei. Bei den erwähnten Versuchen kann

die Reduktion des Gipses durch reichlich vorhandene humose Stoffe

zur Bildung von Schwefel oder Verbindungen desselben Anlaß ge-

geben haben. (Koll.-Ztschr. 1915, Bd. 17, S. 119.)
ε

Erzeugung von Zinksulfat. R. B.Llopart , Cordoba, Argentinien.—

Das Verfahren betrifft die Herstellung einer unveränderlichen Lithopone;

sie kann unveränderlich nur hergestellt werden, wenn man molekulare

Mengen von Zinksulfat und Bariumsulfid umsetzt, und wenn man reine

Zinksulfatlösungen benutzt. Die hierzu erforderlichen Zinksulfat-

lösungen gewinnt Verf. durch sulfatisierendes Rösten von Blende,

Auslaugen und Behandeln der Zinksulfatlösung mit Luft und Dioxyden

(von Barium oder Blei) bei 100 ° C. Die filtrierte Zinksulfatlösung wird

mit Bariumsulfid umgesetzt, der Niederschlag abgepreßt und in ver-

schlossener Muffel bei 500-700 ° C. calciniert. Dann folgt eine un-

mittelbare schnelle Abkühlung in kaltem Wasser, Überführung in Pasten-

form bei 80-100 ° C., Abpressen und Trocknen bei weniger als 100° C.

(V. St. Amer. Pat. 1 140354 v. 25. Mai 1915, angem. 16. März 1915.) u

Um den Arbeiter bei der schweren Arbeit des Umrührens der Erze

mit der sogen. Kratze zu unterstützen, wird nach dieser Erfindung ein

von Hand gehaltenes Arbeitsgerät verwendet, welches entweder pendelnd

31. Metalle.*)

A. Vosmaer. Besprechung

des Zinkes und des Natriums

(Metall. Chem. Eng. 1915,

Metastabilität der Metalle. A. Vosmaer. Allotropie von

Wismut, Antimon, Kalium und Kupfer. (Metall. Chem. Eng. 1915,

Bd. 13, S. 535.)

u

u

Erzreduktion mit festem Kohlenstoff. W. D. Kilburn , Tooele.

Das Besondere des Verfahren besteht darin, daß der feste Kohlen-

stoff (Koks) mit einer Kruste von Erz umhüllt worden ist. Dadurch

wird die vorzeitige Verbrennung (Oberfeuer) vermieden, es wird an

Kohlenstoff gespart usw. Der Überzug besteht z. B. bei Bleischachtöfen

aus Bleisulfat, Bleioxyd, die gut haften. (V. St. Amer. Pat. 1148782 vom

3. August 1915, angem. 14. Januar 1914.) u

Verfahren zum mechanischen Umwenden von Erzen beim Rösten

¡n Muffel- oder Herdöfen. Karl Hildebrandt, Lipine, Oberschlesien.

R

an einem SeilS

aufgehängt

oder auf einem

Wagenliegend

ohne beson-

deres Gleis am

Ofen entlang

sowie vor-und

rückwärts ge-

fahren oder

auch freihändig gehalten werden kann. Dieses Arbeitsgerät ist außer-

halb des Ofens am Ende des Röstgezähes R mit einem Kleinmotor K

(Preßluft-, Elektro- oder Wasserdruckmotor) versehen, welcher das Röst-

1) Vergl. Chem. -Ztg. Repert. 1915, S. 156. gezähe R in rotierende Bewegung versetzt, wobei der Arbeiter nur das



Nr. 54/56. 1916 163
Chemisch-Technisches Repertorium.

Gerät an den Handhaben H des Motors nach Bedarf zu lenken hat.

Wegen der mittels des Gerätes erzielten energischen Umwendung des

Röstgutes wird die Röstdauer verkürzt. Auf einem beliebig beschränkten

Raum eines Ofens kann vollständiges Garrösten erreicht werden, ohne

daß das Erz nach der Feuerzone zu schaufeln ist, weil wegen des

energischen Umrührens der Luftsauerstoff zu jedem Erzteilchen Zutritt

hat. (D. R. P. 290733 vom 9. Juni 1914.)
i

-

Mechanischer Ofen zum Rösten , Calcinieren oder Trocknen

von Erz oder sonstigem Gut. Otto Spinzig und Dr. Woldemar

Hommel, Clausthal i . Harz. — Die Krählvorrichtung des Hauptpatentes

2720971) ist hier dahin abgeändert, daß , anstatt die einzelnen Krähl-

schaufeln winkelförmig auszubilden und hinter einander anzuordnen,

dazu einfache Flacheisenstücke verwendet werden, die in zwei Reihen

hintereinander, und zwar in spiegelbildartiger Anordnung gegenüber-

d

Abb. 1.

to
c

21

a

୧୮

e

e

H

gestellt, jedoch in derLängs-

richtung des Herdes um

je eine Schaufelbreite ge-

gen einander versetzt sind.

Bild 1 zeigt einen Quer-

schnitt durch einen Krähl-

arm mit Schaufeln, Abb. 2

den Herd mit den Kräh-

lern. Auf dem Herde a

des Ofens sind quer zu

seiner Längsachse die hin

und her beweglichen Füh-

rungsstangenb angeordnet,

an welchen der sich in

Längsrichtung des Ofens

erstreckende Krählarm c

befestigt ist. An seiner

Unterfläche sind die mit d

und e bezeichneten Schau-

feln angebracht, und zwar

in der aus Abb. 2 ersicht-

lichen Anordnung (spie-

gelbildartig gegeneinander

und um eine Schaufel-

Abb. 2.

breite versetzt). Wird der an den Stangen b befestigte Krählarm cim

Ofen hin und her geführt, so bestreicht jede einzelne der Schaufeln

quer durch den Ofen eine Zone des Herdes, die Schaufeln d be-

streichen die Zonen d¹ d² d³ ..., die Schaufeln e die Zonen e¹ e² e³ ...

Bewegt sich der Krählarm in der Richtung des Pfeiles 1 , so schafft

die eine d-Schaufel das Röstgut aus der Zone d¹ in die Zone e¹. Beim

Rückgang des Krählarmes in der Pfeilrichtung 2 schafft eine e-Schaufel

das Erz weiter aus der Zone e¹ in die Zone d² usw. Auf diese Weise

wird das Röstgut Zone um Zone durch den ganzen Ofen geschafft

und dabei gewendet. (D. R. P. 290835 vom 10. April 1913, Zus. zu

Pat. 272097.) i

=

Verarbeitungvon Schwefelerzen. Kristian Birkeland , Christiania.

-Wasserdampf wirkt auf Zinkblende wie folgt : ZnS + H2O = ZnO +ZnO

H.S. Bei höherer Temperatur: ZnS +2 H₂O Zn + SO2 + 2 H2.

Bei noch höherer Temperatur: ZnS + 3H₂O ZnO +SO +3H2.

Verf. läßt deshalb Wasserdampf einwirken, der durch einen elektrischen

Flammenbogen gegangen ist. Der entstandene Wasserstoff soll dann

wieder zur Reduktion der Oxyde benutzt werden. (V. St. Amer. Pat.

1121606 vom 22. Dezember 1914, angem. 23. Januar 1913.)
.

Entschwefeln von Erzen. G. Fusina, Genua. (V. St. Amer. Pat.

1131691 vom 16. März 1915, angem. 25. April 1912.)
u

Zink-Schachtofen. James M. Hyde , Berkeley. (V. St. Amer. Pat.

1144036 vom 22. Juni 1915, angem. 10. März 1915.)
u

.

Schmelzverfahren für Zinkerze. J. M. Hyde , Berkeley. (V. St.

Amer. Pat. 1144037 vom 22. Juni 1915, angem. 10. März 1915.)

Kondensationseinrichtung für Blei- und Zinkdämpfe. E. A.

Johansson, Trollhättan. (V. St. Amer. Pat. 1145685 vom 6. Juli 1915,

angem. 21. April 1915.)
u

Entzinkung verzinkter Gegenstände. Jos. Weber & Gold-

schmidt Detinning Co. , New York. Die Entzinkung geschieht

mit neutraler bezw. basischer Zinkchloridlösung. Es soll dabei etwa

1 % weniger Chlor vorhanden sein, als der theoretischen Zusammen-

setzung entspricht. Durch diese Lösung wird das Eisen nicht an-

gegriffen. (V. St. Amer. Pat. 1122340 vom 29. Dezember 1914, angem.

25. Juni 1910.)

-

u

Entfernung von Cadmium aus Zinkerzen. G. Rigg, Palmerton, Pa.,

und New Jersey Zinc Co. , New York. Verf. haben gefunden, daß

sich vorhandenes ZnSO4 mit CdO zu CdSO₁ und ZnO umsetzt. Man

¹) Chem.-Ztg. Repert. 1914, S. 197.

röstet also das cadmiumhaltige Zinkerz und laugt mit Wasser, dem

man die entsprechende Menge Zinksulfat zugesetzt hat, aus. Man kann

auch durch Zugabe von Schwefelsäure das ZnSO, aus dem gerösteten

Erz bilden. (V. St. Amer. Pat. 1129904 vom 2. März 1915, angem.

3. Dezember 1914.) u

Physikalisch - chemische Untersuchungen über die Elektro-

metallurgie des Aluminiums. P. Pascal und A. Jouniaux.

Geht bei der elektrometallurgischen Gewinnung des Aluminiums das

Bad zu heiß oder verwendet man Kryolithschmelzen, die zu reich an

Tonerde oder Flußspat sind, so vereinigt sich das Aluminium schlecht

an der Kathode und steigt in Kugeln, die von einigen Autoren irrtüm-

licherweise für Natrium gehalten werden, an die Oberfläche. Verf.

untersuchten daher den Einfluß der Temperatur auf die Dichte des

geschmolzenen Aluminiums, des Kryoliths und seiner Gemische mit

Kieselsäure, Flußspat und Tonerde. Die Dichte des Aluminiums ändert

sich zwischen 658° und 1100 ° C. linear von 2,46 bis 2,32. Die

Dichte des geschmolzenen Kryoliths beim Schmelzpunkt (977 ° C ) ist

2,20 und durchläuft bei 995 ° C. ein Maximum von 2,216. Flußspat

vermehrt die Dichte des geschmolzenen Kryoliths, Tonerde, in Mengen

von weniger als 13 % zugesetzt, drückt die Dichte und ihr Maximum

herab, führt aber in größerer Konzentration eine beträchtliche Erhöhung

der Dichte herbei, so daß bei etwa 28 % Tonerde die Dichte der

binären Schmelze der des Aluminiums gleich wird. Die in der Praxis.

gebräuchlichen Bäder enthalten 10 bis höchstens 25 T.Tonerde auf 90

bis 75 T. Kryolith, gelegentlich außerdem Flußspat zur Herabdrückung

des Schmelzpunktes, aber nie mehr als 1 T. auf 2 T. Kryolith . Aus

den Dichtemessungen der Verf. geht hervor, daß alle bei der Elektro-

lyse gebräuchlichen Mischungen bei 950° C. eine Dichte von unterhalb

2,40, also unter der des Aluminiums haben. Steigt die Temperatur,

so nähert sich die Dichte des Bades der des Metalles, und zwar ist

diese Gefahr um so größer, je reicher das Bad an Tonerde, besonders

aber, je reicher es an Flußspat ist. Von letzterem sollte man so wenig

als möglich zugeben. (Ztschr. Elektrochem. 1916, Bd. 22, S. 71.) ε

Aluminiumlegierung. W. McAdams, Bay Shore. - Weiche

Legierung für Blattmetall, bestehend aus 100 T. Aluminium, 40 T. Cad-

mium und 5 T. Zinn. (V. St. Amer. Pat. 1121269 vom 15. Dezember

1914, angem. 15. April 1914.) u

Aluminiumlegierung. W. McAdams, Bay Shore. Legierung

für Guẞzwecke. Man schmilzt 100 T. Aluminium mit 18 T. Kupfer

ein, und zwar zunächst nur einen Teil des Aluminiums , setzt dann

3 T. Antimon und den Rest des Aluminiums zu, kühlt ab und mischt

5 T. Zink unter. (V. St. Amer. Pat. 1121267 vom 15. Dezember 1914,

augem. 15. April 1914.)
u

Aluminiumlegierung. Alfr. Wilm, Schlachtensee. - Aluminium

95,5 %, Magnesium 0,5 %, Mangan 1 %, Kupfer 3%. Die Legierung weist

43 kg/qmm Festigkeit, 20 % Dehnung und 113 Kugelhärte auf. (V. St.

Amer. Pat. 1130785 vom 9. März 1915, angem. 31. Juli 1911.) u

Verhinderung des Austritts schädlicher Dämpfe beim Schmelzen.

W. A. Hall , New York. Verf. will die beim Pyritschmelzen auf-

tretende schweflige Säure in folgender Weise beseitigen. Die oberste

Erzschicht im Schachtofen wird befeuchtet und dadurch soweit ab-

gekühlt, daß sich Schwefeldämpfe nicht entzünden können ; Dampf und

Schwefelerz liefern Schwefelwasserstoff, welcher mit schwefliger Säure

Schwefel abscheidet (2 H2S + SO 2 H2O3 S). Diese Reaktion

ist im Schachtofen noch nicht vollständig , sondern setzt sich bis

in die Kondensationsräume fort. (V. St. Amer. Pat. 1133637 vom

30. März 1915, angem. 25. Juni 1913.) u

Fällung von Kupfer aus Lösungen. G. van Arsdale , East ,

Orange , N. J. Kupfersulfatlösungen werden mit schwefliger Säure

gesättigt, erhitzt und unter Druck das Kupfer gefällt. Dabei wird die

Lösung aber sauer, deshalb wird vorher Kalk zugesetzt, um einen Teil

der freien Säure zu neutralisieren und die Kupferfällung zu vervoll-

ständigen. (V. St. Amer. Pat. 1147465 vom 20. Juli 1915 , angem.

26. Dezember 1907.) u

Kupferschmelzofen. W. G. Perkins, London. (V. St. Amer. Pat.

1136834 vom 20. April 1915, angem. 20. Januar 1913.)

-–

u

Kupferraffination. Lawrence Addicks und Cl. Brower,

Chrome, N. J. Einschmelzen auf nicht saurem Herde in schwach

oxydierender Atmosphäre in Gegenwart von eben nur soviel sauren

Stoffen zur Verschlackung der Verunreinigungen, Bedecken mit einer

Schicht aschearmen Kohlenmaterials und nachfolgendes Polen. (V. St.

Amer. Pat. 1148814 vom 3. August 1915, angem. 9. August 1913.) u

-

Herstellung von Kupfer - Nickelanoden. N. V. Hybinette und

Pacific Securities Co. , Toronto. Kupfernickelstein wird geröstet,

dann mit Schwefelsäure gelaugt. Es hinterbleibt ein Rückstand mit

einem Kupfer-Nickelverhältnis 1 : 4, und es entsteht eine saure Lösung,

die elektrolysiert wird, wobei reines Kupfer sich abscheidet, während
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-

Fällmittel für Edelmetalle aus Lösungen. G. H. Clevenger

und Merill Metallurgical Co. , Palo Alto . Zum Ausfällen der

Edelmetalle wird statt Zinkstaub eine Legierung aus Zink mit nicht

mehr als 3 % Alkalimetall empfohlen. (V. St. Amer. Pat. 1123685 vom

5. Januar 1915, angem. 11. Juni 1912.)

NISO in Lösung bleibt und zur Krystallisation gebracht wird. Die

saure Mutterlauge geht wieder zur Laugerei, NiSO, wird geröstet und

mit dem ersten Laugereirückstand auf Kupfer-Nickelanoden verschmolzen.

(V. St. Amer. Pat. 1 128314 v. 16. Febr. 1915, angem. 5. Juni 1912.) u

Gewinnung von Metallen aus Erzen usw. Charles S. Vadner,

Salt Lake City. Verf. will aus Schlacken und armen Kupfererzen

und dergl. Eisenoxyd durch Behandlung der gemahlenen Schlacken

mit schwefliger Säure, Neutralisation der Lauge und Fällung durch Luft

gewinnen. (V. St. Amer. Pat. 1144402 vom 29. Juni 1915 , angem.

16. Juni 1914. Ähnlich : V. St. Amer. Pat. 1146373 vom 13. Juli 1915,

angem. 7. August 1914.)

--

u

Entzinnung von verzinnten Abfällen. G. von der Linde,

St. Tönis. Bei der Entzinnung mit Chlor allein tritt oft eine zu

heftige Wirkung ein; um dies zu verhindern , gibt Verf. das Chlor in

eine Luftkammer, in der sich beide Gase gut mischen und wendet zur

Entzinnung ein inniges Gemisch von Chlor und Luft an. (V. St. Amer.

Pat. 1116176 vom 3. November 1914, angem. 6. Mai 1914.) u

Herstellung eines porösen aufnahmefähigen Filtermaterials aus

Kieselsäure zur fortlaufenden Bindung und Entfernung von freier

Säure und von Metallverbindungen aus sauren metallhaltigen Lö-

sungen. Frau Helene Bröcking, Barmen. Bei der Neutralisation

von sauren Flüssigkeiten, z. B. von Abwässern der Metallbeizindustrie,

bedarf man bisher großer Bassins für die Ausführung der Neutralisation

und großer Flächen zum Absetzen des sich bildenden Niederschlages.

Ferner ist die Aufbereitung der gebildeten Niederschläge zur Wieder-

gewinnung der Metallsalze sehr schwierig. Versuche haben nun ergeben,

daß Körper aus poröser Kieselsäure imṣtande sind, größere Mengen

wasserlöslicher, alkalisch reagierender Verbindungen der Alkalien oder

Erdalkalien chemisch und mittels Absorption zu binden. Die hierdurch

entstandenen Körper vermögen ihrerseits nicht nur freie Säure, sondern

auch Metallverbindungen zu binden, so daß z. B. eine saure metallhal-

tige Lösung nicht nur von ihrer Säure, sondern auch von ihren Metall-

salzen befreit wird, ohne daß dabei irgendwelche Niederschläge ent-

stehen. Will man das Filtermaterial zur erneuten Säurebindung rege-

nerieren, so wäscht man es mit einer wässrigen Lösung vom Erdalkali-

oder Alkalihydroxyd oder alkalisch reagierenden Salzen der Alkalien,

wie Soda und dergl. bis zur vollständigen Sättigung aus. Sind außer

der .Säure auch noch Metallsalze gebunden worden , so entfernt man

diese zunächst durch Auslaugen mit einer stärkeren Säure , z. B. mit

10 % iger Salzsäure, spült dann kurz mit Wasser und behandelt darauf

mit den oben genannten Alkali- oder Erdalkaliverbindungen. Bei Her-

stellung des Filtermittels genügt es nicht, die Kieselsäure aus ihren lös-

lichen Verbindungen durch Zusatz von Säure abzuscheiden , sondern

es muß dies unter Zuhilfenahme von wasserlöslichen Neutralsalzen, wie

Natriumsulfat, -chlorid, -nitrat, -phosphat oder -acetat geschehen. Bei-

spielsweise werden 71/21 einer 10% igen Natriumphosphatlösung mit

11/21 technischer Wasserglaslösung und 150 ccm einer 30 % igen Salz-

säure in der Kälte gemischt. Nach kurzer Zeit scheidet sich die Kiesel-

säure als feste Gallerte aus. Man wäscht mit Wasser aus und trocknet.

Nach dem Trocknen zerkleinert man die Masse und behandelt sie in

Filterröhren so lange mit Kalkwasser, bis das abfließende Wasser keine

Alkalinitätsabgabe mehr aufweist. Sodann wird kurze Zeit mit Wasser

gespült, um das mechanisch anhaftende Kalkwasser zu entfernen. Mit

dem so erhaltenen Filtermaterial kann man sowohl Säure wie Metall-

verbindungen aus den Abwässern entfernen.. (D. R. P. 291163 vom

22. Dezember 1914.) i.

Legierung. G. C. Holder, Altoona. Die für Packungsringe

bestimmte Legierung soll aus 3-9% Nickel, 20-30 % Kupfer, 61-77%

Blei zusammengesetzt werden. (V. St. Amer. Pat. 1 127624 v. 9. Februar

1915, angem. 29. Mai 1914.) u

Extraktion von Quecksilber aus seinen Erzen und anderen

Materialien. E. B. Thornhill, Gray-Summit. Man laugt mit Alkali-

sulfid und Alkalihydroxyd und fällt aus der Lösung das Quecksilber

mit Aluminium oder Chrom. (V. St. Amer. Pat. 1119377 vom 1. De-

zember 1914, angem. 12. Januar 1914.) u

Verarbeitung von Kobalt- Silbererzen. W. Philips , Swansea.-

Es sollen die silberhaltigen Kobalterze im Flammofen mit rohem Eisen-

sulfür (aus Pyrit) und Kupferrückständen verschmolzen werden ; es ent-

steht Speise, silberhaltiger Kupferstein und Schlacke. Die Speise wird

mehrmals mit Schwefeleisen durchgestochen, wobei Silber und Kupfer

in den Stein gehen und Nickel und Kobalt sich mit dem Arsen ver-

binden und abscheiden. (V. St. Amer. Pat. 1127 506 vom 9. Februar

1915, angem. 7. Oktober 1913.) u

Apparat zur kontinuierlichen Trennung fester Substanzen von

Flüssigkeiten. J. van Nostrand Dorr, Denver. Eine Art der be-

kannten DORR-Eindicker für die Gold- und Silberlaugerei von Erzen.

(V. St. Amer. Pat. 1140131 vom 18. Mai 1915, angem. 8. Mai 1914.) u

.

u

Herstellung von Wolframpulver. R. Rafn , Porsgrund, u. General

Electric Co. , Schenectady. Wolframpulver für Glühfäden erzeugt man

in folgender Weise in genügender Feinheit: Man zerlegt den Reduktions-

prozeß in zwei Teile. Zuerst behandelt man die Trioxyde bei Rotglut

mit Ammoniak und erzeugt so blaues Oxyd, dann steigert man die

Temperatur schnell weiter und reduziert mit Wasserstoff. (V. St. Amer.

Pat. 1130197 vom 2. März 1915, angem. 20. September 1912.)

Pyrophore Legierungen. A. Kratky und H. Bridgman Smith ,

Brooklyn. Cer allein ist für pyrophore Zwecke nicht geeignet, aber

auch die Beimengung anderer Metalle erfüllt nicht immer die An-

forderungen, die man an solche Legierungen stellen muß: Empfindlich-

keit bei Reibung, genügende Härte, um brennende Funken abzugeben,

Luftbeständigkeit, leichte und billige Herstellung. Cer - Magnesium ist

zu hart und teilweise brüchtig, manchmal fehlt auch die nötige Kohäsion

und Empfindlichkeit für leichte Entzündung. Die Verbesserung der

Verf. besteht darin , dieser Legierung 8,7% Zink zuzusetzen. Die

Legierung besteht dann aus 84 T. Cermetall, 8 T. Magnesium und 8 T.

Zink. (V. St. Amer. Pat. 1118138 vom 24. November 1914 , angem.

26. April 1913.)
u

Über Cer-Magnesium-Legierungen. Rudolf Vogel. — Verf. hat

die Existenz von vier Verbindungen ermittelt, die durch wahrscheinlich

endotherme Bildungsweise und niedrigen Schmelzpunkt als lockere ge-

kennzeichnet sind. Ce,Mg schmilzt bei 632 ° C. zu einer offenbar stark

dissoziierten Flüssigkeit, die bei 497 ° C. unter Wärmeabgabe in Ce und

CeMg zerfällt. Daher ist diese Verbindung auch bei gewöhnlicher

Temperatur nicht beständig. CeMg, Schmelzp. 738º C., ist sehr hart

(Härte 5 der MOHSschen Skala) , stark pyrophor, ziemlich beständig

gegen Oxydation; Mineralsäuren greifen an. CeMgs, Schmelzp. 780º C. ,

Härte 4, nicht pyrophor; beständiger als CeMg. Die widerstandsfähigste

der vier Verbindungen gegen Oxydation, Säuren und kochendes Wasser

ist CeMg , das jedoch beim Erhitzen auf 622º C. in CeMgs und eine

Mg-reichere Schmelze zerfällt. Härte 3. Die Verbindung zerrieselt im

Laufe von Tagen oder Wochen in kleine Körnchen, die sich an der

Luft nicht oxydieren. Die pyrophoren Eigenschaften der Legierungen

erstrecken sich auf das Konzentrationsintervall von 20-62 Atom-

(4-22 Gew.- %) Mg. Am leichtesten und reichlichsten ist die Funken-

bildung bei etwa 40 Atom-% = 10 Gew.-% Mg. (Ztschr. anorg. Chem.

1915, Bd. 91 , S. 277.)

-

Wo

Metallurgisches Verfahren. L. F. Vogt und Standard Chemical

Co. , Pittsburg. Carnotit wird mit Salz und Dampf geröstet, dann

wird der größte Teil des Vanadiums durch Wasser mit etwas Soda (um

Radium und Barium in Carbonate zu verwandeln) gelaugt, Lösung

und Rückstand getrennt, und mit Schwefelsäure Vanadium und Uran

aus dem Rückstande entfernt. Aus der sauren Lauge fällt man Vanadium

und Uran, ebenso die Verunreinigungen mit Soda, setzt Soda im Über-

schuß zu und kocht. Die genannten Metalle gehen in Lösung, die

Lösung wird abfiltriert und zur Fällung des Vanadiums mit Bleisulfat

oder Bleicarbonat gekocht. Aus dem Bleivanadat gewinnt man das

Vanadium mit Schwefelsäure wieder. Der radiumhaltige Laugerei-

rückstand wird mit Soda verschmolzen, um Kieselsäure zu entfernen,

dann laugt man aus, löst die Carbonate in Salzsäure, und fällt Barium

und Radium mit Schwefelsäure. (V. St. Amer. Pat. 1129029 vom 16. Fe-

bruar 1915, angem. 21. Juli 1913.)
.

Verarbeitung komplexer Carnotiterze. Ch. W. Danforth, W.

Samuels und W. Martersteck, Youngstown . Die Erze sollen in

feinstem Zustande einer kräftigen oxydierenden Röstung unterworfen

werden, dann behandelt man sie mit starker 80 ° Bé. warmer Schwefel-

säure (1:30 spez. Gew.), um alles Barium und Radium unlöslich zu

machen, während 90% des Vanads und alles Uran in Lösung gehen;

Rückstand und Lösung trennt man. Aus dem Rückstande wäscht man

alle löslichen Sulfate aus, behandelt den Rückstand dann mit einer

Lösung von 20 % Atznatron und Soda, wodurch Silicate usw. in Lösung

gehen, Radium und Barium aber als Carbonate zurückbleiben. Der

gewaschene Niederschlag wird in verdünnter Salzsäure gelöst , vom

Sande abfiltriert und das Filtrat mit Schwefelsäure gefällt. Es sollen

so 60--90 % des Radiums gewonnen werden. (V. St. Amer. Pat.

1126182 vom 26. Januar 1915, angem. 1. Mai 1914.)
u

-

Verarbeitung von Vanadinerzen. L. F. Vogt, Washington.

Die Erze werden mit überschüssiger Schwefelsäure behandelt, die saure

Masse geröstet, bis die Hauptmenge der Säure abgetrieben ist, dann

mit Wasser ausgelaugt. Aus der Lauge fällt man mit Eisen Kupfer

und Arsen, neutralisiert den Säureüberschuß und fällt Vanadium als Ferro-

vanadat. (V. St. Amer. Pat. 1129 253 v. 23. Febr. 1915, angem. 26.Nov.1913. ) u

Verlag der Chemiker-Zeitung Otto v. Halem in Cöthen (Anhalt) . Druck von August Preuß in Cöthen (Anhalt).
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6. Chemie der Pflanzen und Tiere. Agrikulturchemie.")

Der einfachste Apparat zur quan-

titativen Bestimmung des Harnzuckers

und Harnstoffs. R. Weiss. Die--

Konstruktion ist aus der Zeichnung er-

sichtlich . Der unten offene , oben mit

Quetschhahn verschließbare Zylinder 2

trägt zwei empirische Skalen, für Zucker

und für Harnstoff. Nach der Beschickung

des Pulverglases mit dem Harn und

Hefe bezw. Natriumhypobromitlösung

(diese kommt in das kleine Einsatzglas

und wirdwird erst nachträglich durch

Schütteln , so daß das Gläschen um-

kippt, mit dem Harn in Berührung ge-

bracht) und Herstellung der Schlauch-

verbindung wird 2 von 1 aus mit

Glycerin bis zum ersten Teilstrich bei

offenem Quetschhahn gefüllt. Dann

wird der Quetschhahn geschlossen und

die Gärung bezw. Stickstoffentwicklung

in Gang gebracht. Für Zuckerbestim-

mung werden 5 ccm Harn und etwa

1 g Bäckerhefe benutzt, für die des

Harnstoffs 5 ccm des 1 : 1 verdünnten

Harns und 10 ccm Natriumhypobromit

lauge. Der Apparat ist zum Preise von

7,50 M durch alle einschlägigen Ge-

schäfte zu beziehen. (Sonderabdr. aus

Münch. med. Wochenschr. 1915, Bd. 62,

S. 1046.) sp

Eine einfache Methode zur Ge-

winnung von Leukozyten. H. Dold. -

Durch Einspritzung von desti ! liertem

Wasser in Kniegelenk, Brust- oder Bauch-

höhle von Kaninchen und Meerschweinchen läßt sich Ansammlung

von sterilem Eiter mit reichlichen Mengen Leukozyten erreichen , die

auch in der phagocytären Kraft nicht geschädigt sind. (Zentralbl.

Bakteriol. 1915, [I], Bd. 76, S. 548.) sp

- 7

Über Pneumokokken - Immunität. I. Die Leukozyten. J. Till-

gren. Kaninchen-, Meerschweinchen- und Hundeleukozyten ent-

halten bakterizide Stoffe auch gegen maximal virulente Pneumokokken,

die sie aber nur innerhalb der Leukozyten zu vernichten vermögen.

(Zentralbl. Bakteriol. 1915, [ I ] , Bd. 76, S. 537.) sp

—

Über Atomumlagerungen bei physiologischen Vorgängen.

O. Loew. Es ist nicht gerechtfertigt, einen wesentlichen, großen

Unterschied zwischen der Wirkung von Toxinen und derjenigen rein

chemischer Gifte zu machen. Mit der Veränderlichkeit, die man als

wesentliches Merkmal jener in Anspruch nimmt, läßt sich vielmehr eine

Anzahl chemischer Vorgänge in Parallele stellen : 1. Leicht stattfindende

Veränderungen bezw. Umlagerungen , die ebenso leicht wieder rück-

gängig gemacht werden können, z. B. Bildung von Lactonen aus 7-

und -Oxysäuren, von Lactamen aus den entsprechenden Aminosäuren,

der farblosen freien Basen aus manchen Anilinfarbstoffen durch Kalium-

hydrat, Chromoisomerie bei verschiedenen Indicatoren, Tautomerie bei

Acetessigester usw. 2. Leicht stattfindende Veränderungen oder Um-

lagerungen, die nur unter speziellen, oft schwierigen Bedingungen rück-

gängig zu machen sind, z. B. die Depolymerisierung der Cyanursäure

oder polymerer Aldehyde, die Umwandlung von Fumar- in Malein-

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 150.

säure. 3. Veränderungen durch Umlagerung, die leicht vor sich gehen,

deren Rückverwandlung jedoch unmöglich ist, z. B. Umlagerungen von

Aminoäthylaldehyd und Diaminoaceton nach Freimachung aus den

Salzen, Übergang von Zucker in isomere Saccharinsäuren bezw. deren

Lactone durch Kalk, Umlagerungen der Eiweißkörper des Protoplasmas

beim Absterben der Zellen. Von solchen Umlagerungen kann mög-

licherweise das Freiwerden einer Amino- oder Ketogruppe bei der Akti-

vierung inaktiv gewordener Substanzen eine Rolle spielen. Es sind

auch Unterschiede in der physiologischen Wirkung solcher Gruppen,

je nach der Natur benachbarter Atomgruppen, bekannt. (Arch. Hyg.

1915, Bd. 84, S. 215.) sp

Über die Verteilung des Neuronals, Bromurals und Adalins

im Organismus. P. Gensler. Ähnlich , wie bei Anwendung von

Neuronal im Gehirn der tief schlafenden Hunde nur 1-2% des

resorbierten Schlafmittels gefunden wurden , verhält es sich auch bei

Bromural und Adalin. Die Mengen der in verschiedenen Gehirnen

gefundenen resorbierten Mengen sind proportional den Hirngewichten,

von den schwächer wirksamen findet sich ein entsprechend größerer

Anteil darin. Immerhin zeigt das Gehirn von allen Körpergeweben

die relativ größte Absorbierungsfähigkeit für die genannten Substanzen.

(Arch. experim. Pathol. u. Pharmakol. 1915, Bd. 79, S. 42.) sp

-

Die Adsorptionsfähigkeit der lebenden Hefe. P. Rohland

und F. Heyder. Die Adsorption von Farbstoffen durch Kolloidton

erfolgt am besten bei den blauen und violetten , am schlechtesten bei

den gelben und braunen Farbstoffen. Folgende Skala wurde gefunden:

Methylenblau , Anilinblau , Viktoriablau , Methylviolett, Malachitgrün,

Diamantgrün, Anilinrot, Safranin, Orange, Eosin, Metanilgelb, Vesuvin.

Wie Ton, Talk, Kaolin verhalten sich auch elektroosmotisch hergestellte

Kieselsäure und Kieselsäuregallerte diesen Farbstoffen gegenüber. Fast

die gleichen Adsorptionsskalen ergaben sich auch bei der Adsorption

der Farbstoffe durch organische Stoffe, wie Tier- und Blutkohle, sowie

bei der Adsorption durch einen organisierten Stoff, der lebenden Hefe.

(Koll. -Ztschr. 1915, Bd. 17, S. 139.) ε

Pilzgerüche. E. Herrmann. (Pharm. Zentralh. 1915, Bd. 56, S. 555.) s

Verfahren und Vorrichtung zum Streuen von staubförmigem

Kunstdünger auf Äcker u. dgl. Max Töpfer, Großzschocher bei

Leipzig. - Dem zerstäubten Dünger wird zerstäubte Flüssigkeit zu-

geführt, um den Düngerstaub niederzuschlagen. (D. R. P. 291 227 vom

18. Mai 1915.) i

Über denWirkungswertderPhosphorsäure in Thomasmehlen ver-

schiedener Citronensäurelöslichkeit. Emil Haselhoff. Zwischen

der Wirksamkeit der Phosphorsäure in den Thomasmehlen und ihrer

Citronensäurelöslichkeit sind keine bestimmten Gesetzmäßigkeiten vor-

handen. (Landw. Versuchst. 1915 , Bd. 87, S. 161—177.)
ae

Zur Bewertung der Thomasmehle nach ihrem Gehalte an

citronensäurelöslicher Phosphorsäure. C. Eberhardt. - Die

Methode der Bewertung der Thomasmehle nach citronensäurelöslicher

Phosphorsäure hat sich bewährt. (Landw. Versuchst. 1915, Bd. 87,

S. 179-190.)

-

ae

Gewinnung von trocknem, leichtwiegendem Kupferkalkpräparat.

M. Maguet. Atzkalk wird mit genau geregelten Mengen von Kupfer-

sulfatlösung in rasch arbeitendem Knetapparat vermengt und aus-

gestoßen, bevor eine Verdickung und die Reaktion CaO + H2O ein-

tritt. Diese letztere zugleich mit Kupferhydratbildung erfolgt unter

starker Wärmeentwicklung in einer rotierenden Trommel , wo durch

Dampfbildung eine Lockerung der trockenen Masse stattfindet. Das

Präparat dient zur Weinrebekultur. (Franz. Pat. 473710 v . 9. Okt. 1913.) sb
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9. Pharmazie. Pharmazeutische Präparate.")

Über Choleraelektivnährböden. K. Baerthlein und E. Gilde-

meister. Nicht geeignet erscheint der Nährboden von HOFER und

HOVORKA, der zwar die Begleitbakterien, besonders auch Alcaligenes

und die choleraähnlichen, fast stets unterdrückt, aber auch die echten

Choleravibrionen schwer fortkommen läßt. Die Böden von PILON und

von KABESHIMA sind dem Originalnährboden durch die sofortige Ver-

wendbarkeit überlegen, ein Vorzug, dem bei dem ersten ein Versagen

in einzelnen Fällen gegenübersteht. Die Modifikation von KAbeshima

ist besonders auch wegen starker Hemmung gegenüber Alcaligenes

geeignet, hat aber den Nachteil, daß sie infolge der nicht ausführbaren

Sterilisierung des Hämoglobinextraktes wenig haltbar ist, und daß die

Alkalität infolge Verwendung der durch die leichte Verwitterung un-

gleichmäßigen Krystallsoda schwankt. Diese Nachteile wurden dadurch

ausgeschaltet, daß das Hämoglobinextrakt zunächst mit der hierzu er-

forderlichen Mindestmenge von KOH durch Kochen sterilisiert, dann

die weiterhin erforderliche Alkalisierung des Nährbodens durch Zusatz

einer 5,5 %igen Lösung von wasserfreier Soda vorgenommen wurde.

Der so hergestellte Nährboden ist gleichfalls sofort gebrauchsfertig,

etwa 2 Wochen haltbar und hinsichtlich des Wachtums des Cholera-

keimes und starker Hemmung bezw. Unterdrückung von Stuhlbakterien

dem ursprünglichen KABESHIMAS im allgemeinen gleichwertig; nur

Alcaligenes entwickelt sich darauf zuweilen etwas besser. (Zentralbl.

Bakteriol. 1915, [I], Bd. 76, S. 550.) sp

Überführung von Bakterienpräparaten in dauernd haltbare,

zur Herstellung von gebrauchsfertigen Injektionsflüssigkeiten ge-

eignete Trockenpräparate. Farbwerke vorm. Meister Lucius

& Brüning. - Die Herstellung der gebrauchsfertigen Verdünnungen

von Bakterienpräparaten ist für Ärzte und Apotheker schwierig und

ze traubend, auch nimmt die Wertigkeit solcher Lösungen oder Sus-

pensionen beim Aufbewahren bald ab. Nach dieser Erfindung werden

die Bakterienpräparate , insbesondere glycerinhaltige , mit entwässertem

Natriumtetraborat vermengt. Man kann auf diese Weise 100 %ige

Trockenpräparate gewinnen, deren ursprüngliche physiologische Eigen-

schaften gewahrt geblieben sind. Beispielsweise werden 200 ccm

Tuberkulin mit einem Gehalt von 20% Glycerin unter sterilen Kautelen

ohne Anwendung von Wärme im Vakuum in Gegenwart eines wasser-

entziehenden Mittels auf 100 g konzentriert, mit 100 g entwässertem

Natriumtetraborat verrieben und über Schwefelsäure aufbewahrt, bis

eine pulverisierbare trockene Krystallmasse entstanden ist. Durch Ver-

mischen der fein gepulverten Substanz mit Kochsalz oder sterilem

Milchzucker lassen sich, entsprechend den homöopathischen Triturationen,

verschiedenprozentige Verreibungen herstellen. Diese können zu exakt

dosierten Tabletten gepreßt werden , welche im Bedarfsfalle in be-

stimmten, bequem injizierbaren Mengen Wasser aufgelöst werden.

(D. R. P. 291 405 vom 8. Juli 1914.)
i

Typhus und Schutzimpfung. W. Kühl. (D. med. Wochenschr.

1915 , Bd. 41 , S. 912.) sp

Intravenöse Typhusbehandlung mit der sensibilisierten Bazillen-

emulsion (Höchst) . Fr. Meyer. Die aus einer Mischung von hoch-

wertigem Immunserum mit abgetöteten Bazillen (1000 Mill. in 1 ccm)

bestehende Emulsion läßt bei der Anwendung die bei anderen Präpa-

raten gerügten unangenehmen Nebenwirkungen und jede Schädigung

vermissen und bewirkte in manchen Fällen Abkürzung und Milderung

des Krankheitsverlaufes. Besonders geeignet scheint sie für Früh-

behandlung. (Berl. klin. Wochenschr. 1915, Bd. 52, S. 870.) sp

Über den Flecktyphus als Kriegsseuche. Mit besonderer Be-

rücksichtigung der Prophylaxe. Fr. Wolter. (Berl. klin. Wochenschr-

1915, Bd. 52, S. 807, 851.) sp

Zur Ätiologie des Fleckfiebers. Fr. Proescher. (Berl. klin.

Wochenschr. 1915, Bd . 52, S. 805.) sp

Hefe für medizinische Zwecke. M. Pickardt. Verf. empfiehlt

das Dauerpräparat » Cymasin« von Apotheker BOHRING in Charlotten-

burg, Pestalozzistraße 9 (Preis für 10 g 1,80 M). Es enthält keine

gärfähigen Kohlehydrate und zerlegt auch die kleinsten Mengen von

solchen. (D. med. Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S. 925.) sp

Antitoxinbestimmung bei Diphtheriekranken vor und nach

Heilseruminjektionen, mit besonderer Berücksichtigung einiger Fälle

mit relativ hohem Antikörpertiter. H. Opitz. Die Ausscheidung derDie Ausscheidung der

passiv beigebrachten Schutzstoffe erfolgte, unabhängig vom Krankheits-

tage, von der Schwere der Erkrankung und von der Höhe der Serum-

dosis, mehr oder weniger rasch im Laufe der folgenden Wochen, ohne

daß im allgemeinen eine aktive Antikörperbildung nachgewiesen werden

konnte. Dagegen fand sich bei gesunden Bazillenträgern und nach

spontanem Überstehen von Rachendiphtherie sehr hoher Antikörpertiter.

(D. med. Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S. 914.) sp

Parasitologische Untersuchungen und parasitologische Technik.

B. Galli-Valerio. A. Parasitologische Untersuchungen : I. Geo-

graphische Verbreitung einiger Parasiten. II. Bakteriologische Unter-

suchungen: 1. Cladothrix und Streptothrix in Lungenkrankheiten. 2. Ein

Fall von Tuberkulose bei Cercopithecus fuliginosus Geoffroy zeigte

Mischinfektion mit zwei Typen, von denen einer dem menschlichen,

der andere dem bovinen Typus ähnelte. 3. Untersuchungen über ex-

perimentelle Tuberkulose bei Mus rattus zeigten relative Widerstands-

fähigkeit wilder schwarzer Ratten ; bei gelungener Infektion wiesen

nur die Lungen Veränderungen auf. 4. Untersuchungen über die Ver-

nichtung von Leprabazillen im Auge von Kaninchen. 5. Coryne-

bacterium pseudodiphthericum bei einer Frauenmastitis. III. Protozoen-

untersuchungen. IV. Helminthologische Untersuchungen. V. Unter-

suchungen über Arthropoden . - B. Parasitologische Technik. 1. Färbung

der DÖHLschen Leukozyteneinschlüsse. 2. Verwendung von Tierkörper-

mehl als Bakteriennährboden. Auf den in Anlehnung an BURCHARDT

(Inaug.- Dissertation, Berlin 1910) hergestellten Nährböden wurde eine

größere Anzahl von pathogenen Bakterien, auch Anaeroben, mit gutem

Erfolge gezüchtet. Bac. tetani und Bac. oedematis maligni konnten so aus

Boden isoliert werden. (Zentralbl. Bakteriol. 1915, [ 1 ] , Bd. 76, S. 511.) sp

Eine neue Methode der Händedesinfektion. J. Schumacher.

Verwendet wird eine frischhergestellte Mischung einer Lösung von

7,5 g Kaliumjodid in 20 Wasser und 80 Alkohol mit 5 % ig. wässriger

Ammoniumpersulfatlösung. Man bürstet die gereinigten Hände damit

3 Minuten und läßt sie dann trocknen. Hierdurch werden nicht nur

oberflächliche Keime abgetötet, sondern es tritt infolge Bildung von

Jodeiweißverbindungen bis in tiefste Hautschichten hinein auch dort

Desinfektion und Entwicklungshemmung ein. Nach der Operation sind

die Hände mit 10%ig. wässriger Thiosulfatlösung zu behandeln. (D.

med. Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S. 921.)
sp

ZurStechmückenbekämpfung. A. Zucker. (Berl.klin . Wochenschr.

1915, Bd. 52, S. 850.) sp

-

Klinische und therapeutische Erfahrungen über den Tetanus.

Br. O.Pribram . (Berl.klin.Wochenschr. 1915, Bd. 52 , S.865, 896, 916.) sp

-

Über Strahlentherapie bei Hypophysentumoren. Küpferle und

A. v. Szily. Es wurden von außen Röntgenstrahlen, gleichzeitig vom

Mund aus Bestrahlung durch Mesothorium verwendet. Damit wurde

bei einer nach der Operation wiedergekehrten, also offenbar malignen

Geschwulst ein voller Erfolg erreicht, der bisher über 7 Monate an-

hielt. (D. med. Wochenschr. 1915, Bd. 41, S. 910.) sp

Wirkung des Malonsäuretrichlorbutylesters bei Hustenreiz. E.

Meyer. Unter dem Namen „Toramin " wird das wasserlösliche

Ammoniumsalz, das im Geschmack milder als das Natriumsalz ist, der nach

R. WOLFFENSTEIN dargestellten Estersäure NaCO2 . CH2 . CO2C(CH3)2CCl3

(also nicht der in der Überschrift genannte Ester. D. Ref.) von der

Firma ATHENSTAEDT & REDEKER in Hemelingen in Tabletten mit je

0,1 g wirksamer Substanz in den Handel gebracht. Die pharmakolo-

gische Untersuchung des Natriumsalzes durch A. LOEWY hat gezeigt,

daß die Säure in den bei medikamentöser Anwendung in Betracht

kommenden Mengen vollständig unschädlich ist und bei Kaninchen in

Mengen von 1 g für 1 kg die Reflexerregbarkeit herabsetzt. Bei prak-

tischer Anwendung gegen Hustenreiz zeigte sich das Toramin besonders

deshalb wertvoll, weil es kleinere Lungenblutungen innerhalb kürzester

Zeit zum Stehen zu bringen vermag. Auf den Blutdruck hat es keinen

Einfluß. Bei Bronchitiden kann es in Verbindung mit Expektorantien

verwendet werden. (Berl. klin . Wochenschr. 1915, Bd. 52, S. 873. sp

-
Über Todesfälle nach Salvarsan. B. Fischer. Die toxische

Wirkung, die in jedem Einzelfalle einer genauen anatomischen, nötigen-

falls auch chemischen Untersuchung bedarf, entspricht nicht der einer

Arsenvergiftung. Besonders besteht keine toxische Wirkung des

Salvarsans auf die Leberzellen. (D. med. Wochenschr. 1915, Bd. 41 ,

S. 908, 939, 976.) sp

Zur Behandlung der Cholelithiasis mit Aphloin. E. Savini. —

Die Versuche beziehen sich auf Fluidextrakt von Aphloia toeformis

(Voa-Fotzi oder madagassischer Tee genannt). Die Pflanze enthält nach

BOCQUILLON-LIMOUSIN kein toxisches Prinzip. Gewöhnlich wurden

dreimal täglich je 10 Tropfen verwendet, man kann aber unbedenklich

viel mehr geben. Es trat bald Schmerzlinderung ein und Erfolg selbst

bei sehr komplizierten und schweren Fällen. Die Wirkung ist wahr-

scheinlich eine krampflösende gegenüber der kontrahierten glatten

Muskulatur. Die Behandlung wurde mit cholesterinarmer Kost ver-

*) Vergl. Chem. -Ztg. Repert. 1916, S. 151 . bunden. (Wien. med. Wochenschr. 1915, Bd. 65, S. 1143.) sp
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18. Gase. Trockene Destillation. Teerprodukte.")

-

Vorrichtung zur Gasanalyse mit in eine Sperrflüssigkeit ab-

wechselnd mehr oder weniger eintauchendem, glockenartigem

Meßgefäß. Niels Jorgen Traberg, Kopenhagen. In der Ab-

bildung bezeichnet a die Meßglocke mit Saugrohr b und Druckrohr c,

d die Sperrflüssigkeit und e den Absorptionsbehälter mit der Leitung ƒ

nach der Registrierglocke g und der Ausströmungsleitung h für den

registrierten Gasrest. Die Sperrflüssigkeit d ist in einem geschlossenen

Behälter n eingeschlossen, von dessen Luftraum aus ein Rohr o nach

dem Heizkanal m sowie ein senkrecht aufsteigendes, oben offenes

Rohr p ausgeht, welches von einer engen Glocke q umgeben ist.

Diese Glocke dient nebst einer in einem besonderen Behälter r ein-

geschlossenen Sperrflüssigkeit zum Absperren des Luftraumes des Be-

a

n א
ן

しん

w

-9

-x

hälters n. Von dem Scheitel

der Glocke a geht eine Zug-

stange s aus, deren oberes Ende

im Scheitel der Glocke q be-

festigt ist. Wegen der Beweg-

lichkeit der Glocke a gleitet das

Druckrohr c in einer Aus-

bohrung im Scheitel der

Glocke, und zur Erzielung des

Gleichgewichtes sind zwei Saug-

rohre b vorgesehen. Das Aus-

strömungsrohr h ist oben heber-

artig umgebogen und mündet

z in den Behälter r dicht über dem

niedrigsten Flüssigkeitsspiegel

ein. Die Glocke q hat einen

Tauchkörper u, welcher nach

Beginn der Abwärtsbewegung

den Flüssigkeitsspiegel in dem

Behälter r so weit hebt, daß

das Rohr h abgesperrt wird.

Eine von der Glocke g aus-

gehende Stange v hebt einen

drehbaren Arm w, woran eine

Stange x mit dem Schreibstift y hängt, so daß ein Strich auf der

Trommel z gezogen wird. Wenn die Glocke q gesenkt wird, so wird

zuerst das Rohr h der Registrierglocke und darauf das Saugrohr b ge-

sperrt. Jetzt ist eine bestimmte Gasmenge in der Glocke a abgemessen.

Diese wird so weit zusammengedrückt, daß sie den Widerstand der

Glocke g nebst dem Widerstand in dem Absorptionsbehälter e über-

winden kann. Sodann beginnt die Glocke g emporzusteigen, und

wenn aus der Glocke a alle Luft herausgetrieben ist, ist die Registrierung

beendet und der Saughub beginnt. Bei letzterem tritt anfangs in der

Glocke a Vakuum ein, so daß durch das Saugrohr b Gas gesaugt wird,

welches durch die Sperrflüssigkeit heraufwallt, bis es den Flüssigkeits-

spiegel losläßt. Zuletzt wird die Flüssigkeitsabsperrung für das Rohr h

freigegeben, und die Glocke g sinkt in die Normalstellung herab. Die

einzigen zum Betrieb der Vorrichtung erforderlichen Bewegungen sind

das periodische Heben und Senken der Organe a und q, was z. B. durch

eine langsam umlaufende Transmissionswelle oder ein Uhrwerk mit Kurbel-

mechanismus bewirkt werden kann. (D. R. P. 290992 v. 18. März 1914.) i

Herstellung nichtoxydierender Gasatmosphäre. H. Frasch

(durch E. B. Frasch und F. Frasch-Whiton). Luft mit kleinen

Mengen Kohlenwasserstoffen werden über glühende Kohle geleitet. Das

Gas enthält Stickstoff, etwas CO2, CO und freien Wasserstoff. (V. St.

Amer. Pat. 1118899 v. 24. Nov. 1914, angem. 28. Sept. 1914.)

―

u

Gewinnung des in den Gas- und Waschwässern der Gas-

anstalten und Kokereien u. dgl . enthaltenen gebundenen Ammoniaks.

Deutsche Continental - Gas - Gesellschaft, Dessau, und Karl Fritz,

Darmstadt. Nach diesem Verfahren erfolgt die Austreibung des in

den Gas- und Waschwässern enthaltenen gebundenen Ammoniaks nicht

mehr wie bisher durch Kalk oder andere Alkalien oder Erdalkalien,

sondern die Zersetzung des Ammoniaks wird durch die mineralischen

Bestandteile fester Brennstoffe, wie Holz, Torf, Braunkohle, Steinkohle,

Anthrazit usw. bewirkt , welche in Form von Asche, Schlacke o. dgl.

oder auch in Form von Koksgrus angewendet werden. Da die Asche

und Schlacke keine oder nur geringe Mengen von Kalium- oder

Natriumcarbonat enthalten , so ist die Zersetzung der Ammoniaksalze

in der Hauptsache auf die Wirkung der an Kieselsäure oder Tonerde

gebundenen Basen, wie Eisenoxyd, Magnesia und Kalk, zurückzuführen .

Man kann die Wässer durch eine Schicht von Schlacke, Asche oder

Koksgrus fließen lassen, welche entweder in der Abtreibekolonne selbst

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1915, S. 152.

oder in besonderen Gefäßen untergebracht ist. Auch kann man die

Wässer mit einem wässrigen Auszug aus Schlacke, Asche oder Koks-

grus behandeln. Das in Freiheit gesetzte Ammoniak wird in üblicher

Weise durch Dampf oder Luft ausgetrieben und gewonnen. Man kann

auch das flüchtige und das gebundene Ammoniak getrennt gewinnen

und weiter verarbeiten. Zweckmäßig verwendet man zur Erzielung

eines ununterbrochenen Betriebes mehrere Gefäße mit Schlacke oder

Asche und schaltet sie nach- oder nebeneinander ein, wenn eines der-

selben zwecks Neubeschickung mit Schlacke aus dem Fabrikations-

gange ausgeschaltet wird. Das Schlackenfilter wird dabei zur leichteren

Beschickung mit neuer Schlacke o. dgl . und zur schnelleren Entfernung

der ausgenutzten Schlacke mit einer oberen und einer unteren Öffnung

versehen. (D. R. P. 291038 vom 10. Dezember 1913.)
i

-

Wiedergewinnung von Ammoniak und Schwefelwasserstoff aus

Gasen. F. Duvieusard. Teer oder Schweröl werden in wässriger

Salzemulsion mit Schwefeldioxyd gesättigt. Nach dem Durchgang der

zu reinigenden Gase wird durch Zersetzung der Polythionate bei

100 ° C. Ammoniumsulfat gebildet. (Franz. Pat. 475463 vom 20. Juli

1914 ; Engl. Pat. 17475 vom 23. Juli 1914.)
sb

―

Gewinnung von Nebenprodukten aus Gasen von Brennstoffen,

wobei die heißen Rohgase zur Abscheidung des Teers, eines Teils

des Ammoniaks und des Wasserdampfes mit in einer früheren

Periode des Verfahrens abgeschiedenem, gekühltem und von Teer

befreitem Kondensat gekühlt werden. Dr. C. Otto & Co., G. m. b. H.,

Dahlhausen a. d. Ruhr. Das bei der Kühlung erwärmte Kondensat

wird dem gekühlten Gase in direkter Berührung entgegengeführt. Die

Abbildung zeigt schematisch eine geeignete Anlage. Die heißen Roh-

gase treten durch die Rohrleitung a in den Kühler b, welchem durch

Rohr c Kühlflüssigkeit zugeführt wird. Das sich ausscheidende Konden-

sat fließt durch den Teertopf d ab. Die Kühlflüssigkeit besteht aus

dem in einem früheren Stadium des Verfahrens abgeschiedenen und im

Teerscheider e von Teer getrennten Kondensat, welches im Kühler f

abgekühlt und dann durch Pumpe g und Rohrleitung c dem Kühler b

zugeführt wird.

Von dem Kühler b

wird das Gas mit-

tels desGassaugers h

indenWascheriein-

geführt, in welchen

von oben das im

Kühler b stark an-

gewärmte Konden-

sat durch Leitung k

eingespritzt wird.

Daskalte Gasnimmt

auf seinem Wege

durchdenWascheri

sämtliches flüchtige

Ammoniak und

einen großen Teil

Wasserdampf auf.

Der Überfluß an

Waschwasser fließt

durch den Tauch-

topf wieder in

den Scheidekasten e

zurück und wird

im Kreislauf weiter

verwendet. Nach

dem Wascher i

durchströmt das

i

n

e

Gas einen Behälter m, in welchem mitgerissene Wasserspritzer zurück-

gehalten werden, und geht dann in einen mit saurer Lauge beschickten

Sättiger n, in welchem das flüchtige Ammoniak gebunden wird. Hinter

den Sättiger n ist noch ein Kühler o eingeschaltet, in welchem eine

der Kühltemperatur entsprechende Menge Wasserdampf ausgeschieden

wird. Durch die Beladung des Gases mit dem größen Teil des vor-

her ausgeschiedenen Wasserdampfes im Wascher i und die nachherige

Kondensation desselben im Kühler o bleibt als zu verarbeitendes Konden-

sat nur eine sehr geringe Menge übrig, so daß die Abwassermengen

unbedeutend sind. Das ausgekühlte Wasser kann auf ein Kühlgerüst

gepumpt werden und abgekühlt zum Kokslöschen oder als Kühlwasser

dienen. Wenn das Kühlgerüst genügend groß ist, so kann das Wasser

ohne schädliche Wirkungen für die Vegetation ganz verdunstet werden .

(D. R. P. 290721 vom 11. Juli 1911.)
i
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21. Zucker. Stärke. Dextrin.")

-Unterscheidung von Rüben- und Rohrzucker. H. Pellet.

Verf. hat die Angabe LINGS recht bewährt befunden, daß die Rohzucker

und Rohprodukte aus der Rübe stets viel mehr Stickstoff enthalten als

die aus dem Rohr. (Bull. Ass. Chim. 1916, Bd. 33, S. 74.)

Bei sehr hochwertigen oder weißen Zuckern läßt natürlich dieses Hilfs-

mittel im Sliche, und absolut sicher ist es überhaupt wohl nicht; übrigens wurde

es schon vor etwa 50 Jahren durch Vogel empfohlen, s . Lippmanns „Chemie

der Zuckerarten," S. 1358. 2

--
Bestimmung von Zucker mittels Enzymen. W. A. Davis.

1. Rohrzucker; zur Inversion eignet sich am besten die vom Verf. be-

schriebene autolysierte Hefe, die sehr kräftig wirkt, und Monate lang

beständig bleibt. Die mit einem kleinen Überschuß von Blelessig ge-

klärten Lösungen sind mit Soda vorsichtig eben zu entbleien; ent-

gegen älteren Angaben wird Fructose durch Bleiessig aus kalter und

verdünnter Lösung nicht gefällt, wenn man so und dabei möglichst

rasch arbeitet, vielmehr erst dann, wenn die Berührung einige Zeit

andauert, und auch hierbei kommt vermutlich nicht Fällung in Frage,

sondern Umsetzung in die inaktive und nur schwach reduzierende

Glutose. 2. Raffinose ; sie wird am besten durch teilweise und gänz-

liche Hydrolyse mittels ober- und untergäriger Hefen bestimmt, und

aus der Differenz der Drehungen (Melibiose + Fructose) gegen (Glucose

+ Galactose Fructose) berechnet. 3. Maltose ; sind Rohrzucker oder

Invertzucker zugegen, so werden diese in der bleifreien Lösung durch

Sacchar. anomalus, exiguus oder Maxianus vergoren , worauf man die

Maltose mittels verdünnter Salzsäure invertiert und bestimmt, oder gleich

das Reduktionsvermögen feststellt. (Int. Sug. Journ. 1916 , Bd . 18, S. 166.) 2

Herstellung des Invertins zur Zuckerbestimmung. W. A. Davis .

Verf. weist die einschlägigen Ansprüche HUDSONS zurück, der längst

bekanntes für sich in Anspruch nimmt, und auch ganz unnötiges vor-

schreibt und empfiehlt. Er selbst verfährt seit Jahren so, daß er gute,

völlig rein ausgewaschene Bierhefe nebst 30-40 ccm Toluol in einem

durch ein Papierblatt bedeckten Kolben bei 25-30° C. durch 14 Tage

der Autolyse überläßt, und dann filtriert ; die Fällung und Überführung

in ein trocknes (ebenfalls maltose- und zymasefreies) Pulver ist zulässig,

aber ganz unnötig, denn das Präparat ist kräftig und zwei Jahre haltbar :

50 ccm 10 % ige Zuckerlösung werden bei 30 ° C. schon binnen 15 Min.

von 1 ccm der Lösung zu 20 %, von 5 ccm zu 76 % invertiert. (Bull.

Ass. Chim. 1916, Bd. 33, S. 94.)

-

2

Fehlerquelle beim Clerget-Verfahren. U. W. Wilcox. Verf.

bestätigt die Beobachtung STANEKS, daß die Drehung der invertierten

Lösung bei einigem Stehen (bis etwa 15 Min.) oft noch merklich zu-

nimmt, und daß eine bestimmte Vorschrift betreffs der Zeitverhältnisse

vereinbart werden müßte. (Bull . Ass. Chim. 1916, Bd. 33, S. 118.)

Die fragliche Beobachtung machte zuerst 1884 Gubbe, und sie ist in Lipp-

mannns „Chemie der Zuckerarten," auf die Verf. hinweist, auf S. 920 angeführt;

vor Anführung der Herzfeldschen Vorschrift (S. 1380), die übrigens bei genauer

Befolgung stets völlig richtige Ergebnisse liefert, ist nochmals auf Gubbes

Angaben verwiesen (S. 1378), ebenso abermals S. 1422. Die vom Verf. vermutete

Lücke liegt also nicht vor. Pellet (ebenda S. 120) hat die nämliche Wahr-

nehmung gemacht wie Verf., und erinnert noch daran, daß mun die Lösung,

falls mit sehr kaltem Wasser abgekühlt wurde, ebenfalls einige Zeit stehen lassen

soll; auf Neuheit erhebt auch diese Bemerkung keinen Anspruch. 2

-

-
Analyse und Bewertung der Melassen. H. Pellet. Im Ganzen

wird es nach den neuesten Erfahrungen genügen, die Melasse, wie

ehedem, mit Bleiessig zu klären und zu polarisieren, weil die Ergebnisse

hierbei sich denen der neuen Methoden des Verf. u. A. mehr nähern,

als jenen der bisherigen CLERGET-Methode. Den Gehalt an Invertzucker

kann man für sich bestimmen, aber es liegt im Allgemeinen kein Grund

vor, ihn (gewissen bisherigen Handelsgebräuchen gemäß) als preisver-

mindernd in Abzug zu bringen. Auf die Raffinose ist bei gewöhnlichen

Melassen keine Rücksicht zu nehmen, da nur kleine Mengen vorhanden

sind , die in den Brennereien annähernd völlig vergären. (Bull. Ass.

Chim. 1916, Bd. 33, S. 105.)

Es braucht kaum darauf hingewiesen zu werden, daß Verf. hierbei von

ganz einseitigen Verhältnissen und Voraussetzungen ausgeht.

-

2

Inversion mittels durch Natriumsalicylat verflüssigter Hefe.

H. Pellet. Verf. beschreibt nochmals sein jüngst vorgeschlagenes

Verfahren, und bemerkt, daß man die Menge der Hefe auch bis 5 g

erhöhen könne , dann aber, der besseren Filtration wegen , 5 Tropfen

einer 30 % igen Lösung von krystallisiertem neutralen Bleiacetat zusetzen

müsse. Wegen der verschiedenen , in Betracht kommenden Einflüsse,

hat man sehr vorsichtig und nicht ein für allemal nach gewissen Zeit-

dauern usw. zu arbeiten, dann aber stimmen die Ergebnisse mit denen

anderer bewährter Methoden gut überein. (Bull. Ass. Chim. 1916,

Bd. 33, S. 78, 89 und 102.)

Da man bei diesem Verfahren und den mit ihm übereinstimmenden, erheb-

lich mehr Zucker findet (in der Melasse bis zu 1 %), so empfiehlt Verf., die

Clerget sche Methode, als unrichtig und unzuverlässig, gänzlich abzuschaffen,

und durch eines oder mehrere der neuen Verfahren zu ersetzen, die zunächst

durch eine offizielle Kommisson zu überprüfen wären. Eine solche unparteiische

Prüfung bliebe , wenn derzeit durchführbar, sehr wünschenswert, und hätte nicht

nur festzustellen, daß die höheren Zahlen stets auch die richtigeren sind, sondern

namentlich auch, daß sich die vorgeschlagenen biologischen Verfahren als ge-

nügend sicher, rasch und übereinstimmend ausführbar, also auch für die große

Praxis geeignet erweisen.
2

-
Melassen-Analyse mittels Invertase. Gillet. Verf. gibt noch-

mals des Näheren an, wie nach seinen Vorschriften richtig zu verfahren

ist; eine Hauptsache bleibt, daß die Melassenlösung völlig neutral

reagiert, und sorgfältig vom Blei befreit wird, das auch nach vorsichtiger

Klärung immer noch zurückbleibt. (Bull . Ass. Chim. 1916, Bd. 33 , S. 112.)

Wie die Ausführung der meisten biologischen Methoden, so erfordert offen-

bar auch die der vorliegenden ganz besondere Sorgfalt und Aufmerksamkeit, und

es erscheint daher fraglich, ob der praktische Wert derartiger Methoden nicht

derzeit von verschiedenen Seiten stark überschätzt wird. 2

-

Ergebnisse der Analyse von Melasse aus bulgarischen Zucker-

fabriken. Ch. D. Manzoff und M. Nicoloff. (Ztschr. Unters. Nahr.-

u. Genußm. 1915, Bd. 30, S. 101.) kt

Markgehalt der Rüben. H. Claassen. Die technisch sehr

wichtig gewordene Bestimmung des Markgehaltes ist am besten wie

folgt auszuführen : In einem Becherglase mit Marke bei 400 ccm werden

25 g gehackter Rübenbrei mit siedendem Wasser übergossen, bis dieses

die Marke erreicht, 2 Min. digeriert, und dann rasch und völlig ab-

getrennt (durch Abgießen, Abnutschen, ...) ; dieses wird viermal wieder-

holt, worauf man den Brei auf ein gewogenes Filter bringt, mit etwas

Alkohol nachwäscht, und 6-8 Std. bei 105-110 ° C. trocknet. Zeit-

weise macht man noch weitere 6 Aufgüsse, um die Löslichkeit bei

andauernder Auslaugung festzustellen ; ferner ermittelt man jedesmal

auch Trockensubstanz und Polarisation des Rübenbreies und hierdurch

den löslichen Nichtzucker. (Ztschr. Zuckerind. 1916, Bd. 66, S. 360.)

Auf die eingehenden analytischen Angaben kann hier nur verwiesen werden;

sie ergeben die Abhängigkeit der Markmenge von zahlreichen äußeren Umständen,

sowie von der Beschaffenheit und Frische der Rüben, und zeigen, daß technisch

brauchbare und vergleichbare Ergebnisse nur bei genauer Befolgung eines ver-

einbarten Verfahrens zu erzielen sind.
1

Bestimmung des Wassergehaltes von Sirupen u. dgl. mit Calcium-

carbid. West. Dieses (prinzipiell nicht mehr neue) Verfahren soll

ebenso gut und dabei weit rascher ausführbar sein , als das Trocknen

im Vakuum. (Beleganalysen sind nicht mit angegeben.) (Int. Sug.

Journ. 1916, Bd. 18, S. 191.) 2

Hemmungen und Förderungen der Zuckertechnik. H. Claassen.

- Verf. empfiehlt, daß sich der >>Verein der Zuckerindustrie « mehr als

bisher der Entwicklung der Technik annehme, einmal , indem er seine

>Patentstelle << nicht wesentlich gegen die Erlangung von Patenten auf-

treten lasse, und sodann, indem er Maßregeln zur Verbesserung der

Rohzucker treffe , z. B. durch Heranbildung von Kochern , namentlich

Lehrkochern, Betriebsbeamten, Lehrbeamten u. s . f.; auch die Raffinerien

würden durch derlei Einrichtungen, für die Verf. einige Vorschläge

macht, viel Nutzen erzielen können , vorausgesetzt, daß sie nicht für

» Schundzucker« , aus vorübergehenden kaufmännischen Zwecken, eben-

soviel bezahlen wie für wirklich gute, namentlich gut gekochte Zucker.

(D. Zuckerind. 1916, Bd. 41 , S. 323.)

Angesichts der Notwendigkeit, nachFriedensschluß wieder Zucker auszuführen,

was nur bei besten Qualitäten möglich sein wird, sind die Darlegungen Claassens

doppelt beherzigenswert ; bisher sind leider alle solche Mahnungen vergeblich

geblieben , und es wäre daher dringend zu wünschen , daß der Prophet endlich

auch mal im Vaterlande gebührend geschätzt und gehört würde!
1

Dinglingers Sackstapelmaschine. Taatz. (D. Zuckerind. 1916,

Bd. 41 , S. 356.) 2

Berechnung der Dichte des Rohrsaftes. Haddon. (Int. Sug.

Journ. 1916, Bd. 18, S. 183.) 2

Erfolge der Diffusion mit Zwangsumlauf in Nordamerika.

Naudet. (Bull. Ass. Chem. 1916, Bd . 33, S. 127.)
2

Melassenentzuckerung durch Kalk mittels Elution. Daude. -

Zusammenstellung der zugehörigen Verfahren und Patente seit 1872.

(Ztschr. Zuckerind. 1916, Bd. 66, S. 370.) 2

Berechnung der erzeugten Menge Melasse in Rohrzucker-

*) Vgl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 153. fabriken. Noël Deerr. (Int. Sug. Journ. 1916, Bd. 18, S. 111.) 2
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30. Eisen.*)

Desoxydieren von Flußeisen , Stahl oder Kupfer durch Be-

handlung in flüssigem Zustande mit Gleichstrom . Heinrich

König, Düsseldorf. Um bei Ausführung des Verfahrens des Haupt-

patentes 2903091) ein Einfrieren des Bades zu verhindern , wird das

Metallbad außer dem Gleichstrom noch einem zweiten als Lichtbogen

wirkenden Gleichstrom zwecks Beheizung ausgesetzt. Bei dem ersten

Gleichstrom wird nur von der elektrochemischen , bei dem zweiten

nur von der elektrothermischen Wirkung Gebrauch gemacht. Da bei

der Lichtbogenbildung immer kleine Kohleteilchen auf das Bad ge-

schleudert werden und sich hier mit dem in Freiheit gesetzten Sauer-

stoff verbinden , so soll die Lichtbogenbildung auch beschleunigend

auf den Elektrolysierprozeß wirken. (D. R. P. 291401 vom 15. Mai

1914, Zus. zu Pat. 290309.) i

Über die Verwandlung reinen Eisens. A. E. Oxley. (Chem.

News 1915, Bd. 112, S. 205.) CS

Über kolloidales Eisenoxyd. J. G. Ufer. Diss. Dresden 1915 .

70 S. 8 .

-

Schutzmittel gegen Oxydation und Verwitterungen. P. Roh-

land. Während Eisen und andere Metalle von Wasser schnell oxydiert

werden, das Chloride und Sulfate gelöst enthält, sind Laugen oder alkalisch

wirkende Salzlösungen in bestimmter Konzentration rostschützend, z. B.

Ammoniak, Kali- und Natronlauge, Soda, Borax usw. Ein einfaches

Rostschutzmittel für Eisen ist infolge seiner alkalischen Eigenschaften

Zement, während andere unedle Metalle wie Zink, Zinn, Kupfer, Blei,

Aluminium usw. davon angegriffen werden. (Farben - Ztg. 1915,

Bd. 20, S. 1280.) fz

Beitrag zur Gattierungsfrage in der Gießerei. R. Fichtner.

Diss. Breslau 1915. 45 S. Gr. 8º.

Über den Einfluß des Phosphors auf die mechanischen Eigen-

schaften des grauen Gußeisens. R. Stotz. Diss. Aachen 1915. 26S. Gr. 8°

Fahrbare Beschickungsmaschine zum Einsetzen von Stabeisen

in den Heizofen. William Foster Clark, Coraopolis, V. St. A.

Der Eisenstab wird aus der Förderrinne durch unterhalb derselben

angeordnete Förderwalzen in den Ofen befördert, wobei die Beförde-

rung durch zwischen den Walzen angeordnete Magnete unterstützt

wird. Zwecks Vermeidung einer direkten Berührung zwischen dem

Fördergut und den das Gut gegen die Walzen ziehenden Magneten

sind aus nichtmagnetischem Stoff bestehende Tragflächen vorgesehen.

Man kann zu dem Zweck die Polschuhe der Magnete mit Deckplatten

aus nichtmagnetischem Stoff versehen. Die Förderwalze besteht zweck-

mäßig aus zwei Teilwalzen aus nichtmagnetischem Stoff, zwischen denen

die Polstücke des Magneten die Welle der Walze umgreifen und durch

einen kurzen, in der Längsrichtung verlaufenden Abstand getrennt sind.

(D. R. P. 290686 vom 8. November 1913.)

-

i

Röhrenform -Stampfmaschine für Gießereizwecke mit durch

Schubgetriebe bewegten Kupplungsgehäusen für die auf- und ab-

bewegten, gleichförmig um das feststehende Modell herumgedrehten

Stampferstangen. Ardeltwerke G. m. b. H. , Eberswalde. Jede

Stampferstange hat ihr eigenes, mit ihr auf und abbewegtes Kupplungs-

gehäuse. Die Kupplungsgehäuse ruhen auf ihrer Drehscheibe in von-

einander getrennten und in ihrem gegenseitigen Abstand verstellbaren

Schlitten. (D. R. P. 290797 vom 27. Februar 1913.)
i

Mit Druckluft betriebene Rüttelformmaschine für Gießerei-

zwecke, deren aufeinander stoßende Teile als Schieberkolben und

Schiebergehäuse ausgebildet sind. Friedrich Frielingsdorf,

Mülheim a. d. Ruhr. Die beiden genannten Teile steuern unmittelbar,

d. h. ohne Zuhilfenahme von Schleppschiebern o. dgl., nicht nur den

Abfluß, sondern auch den Zufluß des Druckmittels. (D. R. P. 290780

vom 29. April 1914.) i

Erzeugung von dichten Gußstücken, insbesondere Blöcken aus

Stahl und sonstigen Metallen. Franz Windhausen , Berlin. - Die

Herstellung der dichten Gußstücke wird durch Schütteln bewirkt, und

zwar wird das Schütteln in den Formen durch hin- und hergehende

Bewegung der letzteren erzielt. (D. R. P. 290833 v. 9. Dez. 1913.) i

Gewinnung von titanfreiem Eisen aus titanhaltigen Eisensanden

durch Mischen derselben mit Kohle und Erhitzen bis zur Verflüssi-

gung des unreduziert gebliebenen Titans in Form eines Titanats

ohne Schmelzen des reduzierten Eisens. Dr. Pierre Hugo Ledeboer,

Brüssel. Weitere Versuche mit dem Verfahren des Hauptpatentes

2640182) haben ergeben, daß man die Trennung des bei der Reduktion

-

Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 120. 2) Ebenda 1913, S. 559.

¹) Ebenda 1916, S. 120.

von mit Kohle oder kohlenstoffhaltigen Stoffen gemischtem, feinpulve-

rigem titanhaltigem Eisensand im Flammofen erhältlichen metallischen

Eisens von den titanhaltigen Verunreinigungen auch in der Weise be-

wirken kann, daß man die Mischung von aufbereitetem, d. h. von

Kieselsäure möglichst befreitem Titaneisenerz mit Kohle im Flammofen

unter Anwendung einer reduzierenden Flamme so hoch erhitzt, daß

zwar das Eisen noch nicht schmilzt, aber die titanhaltigen Verunreini-

gungen flüssig werden, so daß sie als Schlacke abgelassen werden

können. Dabei bildet sich ein Eisentitanat, welches früher schmilzt

als das metallische Eisen. Die Bildung des Eisentitanats soll bei

niedrigerer Temperatur erfolgen als die Reduktion von titanhaltigen

Eisenerzen mit Kohle zu basischem Titanat, wodurch nicht nur an

Feuerungsmaterial gespart werden, sondern auch die Abnutzung der

Öfen verringert werden soll. (D. R. P. 290631 vom 31. Oktober 1913,

Zus. zu Pat. 264018.) i

Kupolofenanlage mit gemeinsamer, oberhalb des Beschickungs-

raumes angeordneter Funken-

kammer. RudolphHermann,

Maschinenfabrikund Eisen-

gießerei , Mölkau bei Leipzig.

a

h

m

Die Anlage enthält neben

einander 3 Kupolöfen a, welche

in geringer Höhe über dem Fuß-

boden des Beschickungsraumesb

völlig frei stehen. Zur Aufgabe

der Beschickung befindet sich

an jedem Ofen eine Rinne c

Im Fußboden g der Funken-

kammer h ist über jedem Ofen a

ein zylindrischer Gasfang ƒ an-

gebracht, dessen Durchmesser

etwas größer ist als die lichte

Weite der Öfen a. Die Gas-

fänge fragen nach unten ein

beträchtliches Stück aus dem

Fußboden der Funkenkammer

hervor, während sie dicht ober-

halb des Fußbodens in die ge-

räumige Funkenkammer h mün-

den. Die Verbrennungsgase ent-

weichen mit Frischluft reichlich verdünnt durch den Schornstein m ins

Freie. In der Funkenkammer verlangsamt sich die Geschwindigkeit der

heißen Gichtgase erheblich, so daß die von ihnen mitgerissenen Asche-

und Schlackenteilchen sich absetzen können. (D. R. P. 290947 vom

25. Juli 1915.) i

Eisenniederschlag. Sh. O. Cowper- Coles , Westminster. — Zur

Erzeugung elektrolytischer Eisenniederschläge in Form von Blechen,

Röhren usw. soll folgendes Verfahren die bisherigen Nachteile des Elek-

trolyteisens (Brüchigkeit durch Wasserstoffeinschluß) vermeiden. Dies

geschieht dadurch , daß man in dem aus Ferrosulfat (1500 g/l) be-

stehenden Elektrolyten Eisenschwamm zusetzt und durch Rühren in

Suspension hält. Man elektrolysiert in fast kochender Lösung mit großen

Stromdichten. (V. St. Amer. Pat. 1127966 vom 9. Februar 1915, an-

gemeldet 1. August ⚫1914.)

-

u

Eisenlegierung für Dynamobleche. W. Rübel , Charlottenburg

Es soll ein ganz reines mit Kupfer legiertes Eisen zur Verwendung

kommen. Oxydiert man alle Verunreinigungen aus dem Eisen, so muß

man nachher kräftig desoxydieren , dabei kommen wieder 0,3-0,4 %

Mangan und Silicium in das Eisen. Um dies zu verhindern, desoxydiert

Erf. mit Calcium- oder Magnesiumlegierungen. Zweckmäßig führt

man dabei auch das Kupfer in das Eisen ein , indem man Calcium-

oder Magnesiumkupfer verwendet. (V. St. Amer. Pat. 1130678 vom

2. März 1915, angem. 9. Juli 1912.) u

Herstellung von Legierungen. A. Smith und Youngstown

Iron and Steel Co. , Youngstown.Iron and Steel Co. , Youngstown. Es handelt sich in der Haupt-

sache um die Herstellung hochsilicierten Stahles. Sticht man eine

fertiggemachte Charge aus dem Martinofen in die Pfanne ab, um dort

die nötigen Zusätze an Silicium usw. zu machen, so ist zu vermeiden,

daß Schlacke mitkommt und mit dem Legierungsmetall reagiert; man

kann in den Pfannen nicht gut solange den legierten Stahl stehen

lassen, bis völlige Legierung und Abscheidung der Schlacke eingetreten

ist usw. Verf. sticht deshalb die ganze Charge (25 t) in eine Pfanne

ab, entnimmt einen Teil davon in eine Zwischenpfanne und legiert

dort mit Silicium. (V. St. Amer. Pat. 1 131799 vom 16. März 1915

angem. 18. September 1914.)
u
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31. Metalle.*)

Verarbeitung komplexer Sulfiderze. G. Kingsley, Spokane, Wa.

Die komplexen Schwefelerze (Bleiglanz, Blende, Pyrit) sollen mit

5% Salpetersäure bei 75 ° C. erhitzt werden, dabei bilden sich keine

Sulfate, sondern Nitrate und reiner Schwefel. (V. St. Amer. Pat. 1144 480

vom 29. Juni 1915, angem. 22. Januar 1915.)
u

Verschmelzen von Zinkerzen. James M. Hyde, Berkeley, Kal.

(V. St. Amer. Pat. 1 118012 vom 24. Nov. 1914, angem. 13. Febr. 1914.) u

Zinkmuffelofen. E. V. Lanyon und F. A. Curnow, Pittsburg.

(V. St. Amer. Pat. 1127264 vom 2. Februar 1915, angem. 11. April 1914.) u

Briketts für Zinkmuffeln . G.S. Brooks , Detue, Ill . , und New Jersey

Zinc Co. , New York. — 4 T. Erz , 1 T. Zinkoxyd , 11½ T. Kohle und

genügende Mengen Kochsalzlösungen werden zu einer plastischen Masse

geformt und zu Briketts gepreßt, die die Form der Muffeln haben.

Beim Trocknen bildet sich außen eine Kochsalzkruste, die eine größere

Zinkausbeute und geringere Zinkstaubbildung hervorbringen soll. (V. St.

Amer. Pat. 1137 835 vom 4. Mai 1915, angem. 28. Nov. 1913.)

-

u

Gewinnung von reinem Zinkoxyd aus Abfallaugen. W. Asef,

Philadelphia. Aus Laugen der chlorierenden Kupferröstung soll nach

Fällung des Kupfers das Zink in folgender Weise gewonnen werden.

Man fällt Zink und Eisen mit Hydroxyden oder Carbonaten der Alkalien

oder Erdalkalien, oxydiert das Ferrosalz durch Luft, löst das Zink durch

Abfallauge auf, fällt im Filtrat Mangan, Kobalt und Nickel mit Hypo-

chlorit, dann im Filtrat das Zink als Hydroxyd oder Carbonat. Ist der

Zinkniederschlag noch nicht rein genug, so löst man das Zink als

Zinkat in Atzalkali , filtriert, verdünnt und fällt Zink durch Kochen.

Die Mutterlauge soll noch zur Wiedergewinnung von Kochsalz und

Natriumsulfat dienen. (V. St. Amer. Pat. 1135981 vom 20. April 1915,

angem. 19. Juli 1913.)

Billig wird dieses Zinkoxyd nicht. u

Herstellung von reinem Zinkoxyd. W. Asef, Philadelphia. -

Irgendeine Zinkatlösung wird mit Soda behandelt, wodurch reines

Zinkoxyd ausfällt. Die sodahaltige Ätznatronlauge wird mit Kalk

causticiert, wobei Calciumcarbonat sich ausscheidet. Die causticierte

Lauge wird, nötigenfalls nach Eindampfung, wieder zur Laugerei ver-

wendet. Aus Ablaugen der Kupferlaugerei soll rohes Zinkoxyd erst

durch den Abfallkalkschlamm gefällt werden, dann löst man das Roh-

produkt in Natronlauge und verfährt wie oben angegeben. (V. St. Amer.

Pat. 1165743 vom 28. Dez. 1915, angem. 26. Okt. 1914.) u

Schmelzofen. T. H. Holroyd, Southfield. (V. St. Amer. Pat.

1108175 vom 25. August 1914, angem. 21. Dezember 1912.) u

Schmelzofen. E. Kendall , L. T. Haggin, M. V. Haggin,

A. McCulloch und H. E. Moller. (V. St. Amer. Pat. 1131709 vom

16. März 1915, angem. 14. Juli 1914.) u

Vakuumofen zum Schmelzen und Legieren von Metallen. W.

S. Simpson, London. (V. St. Amer. Pat. 1118 820 vom 24. November

1914, angem. 26. März 1913.)

--

u

Verhinderung des Entweichens von schwefliger Säure beim

Verschmelzen von Schwefelerzen. W. A. Hall , New York. Beim

Pyritschmelzprozeß treten über der Schmelzzone schwere Dämpfe von

Schwefel auf, die beim weiteren Aufsteigen zu SO₂ verbrennen. Verf.

will einen luftdichten Abschluß konstruieren und die SO -Dämpfe mit

einer besonderen reduzierenden Gasflamme wieder zu elementarem

Schwefel reduzieren. (V. St. Amer. Pat. 1134846 vom 6. April 1915,

angem. 30. Juni 1913.) u

-Gewinnung von Metallen aus alkalischen Laugen. H. R. Ellis ,

Salt Lake City. Verf. will Kupfercarbonate oder Oxyde mit Alkali-

carbonat oder Bicarbonat auslaugen und aus dieser Lösung soll das

Kupfer durch ein Alkali- oder Erdalkaliamalgam (!) ausgefällt werden.

(V. St.Amer. Pat. 1115523 v. 3. Nov. 1914, angem. 4. Juni 1914.) u

Kupfergewinnung aus Carbonat- und Oxyderzen . H. R. Ellis ,

Salt Lake City. Man laugt die Carbonate oder Oxyde mit Soda-

oder Bicarbonatlösungen und fällt das Kupfer mit Bleistreifen. (V. St.

Amer. Pat. 1115521 vom 3. Nov. 1914, angem. 4. Juni 1914.) u

Verarbeitung metallhaltiger Materialien . H. B. Hovland , Duluth,

u. B. Frankforter, Minneapolis. - Kupfererze, welche Oxyde, Carbonate,

Silicate usw. enthalten, sollen in Sulfide verwandelt werden, um sie

nach dem Schwemmverfahren anreichern zu können. Dies geschieht

dadurch, daß sie in feingemahlenem Zustande trocken 10-20 Min.

lang mit trocknem Schwefelwasserstoff behandelt werden. (V. St. Amer.

Pat. 1098 668 vom 2. Juni 1914, angem. 12. Dezember 1913.) u

Kupferextraktion. C. H. Benedikt, Lake Linden, Mi.

vorgeschlagene Verfahren ist ein Laugeverfahren unter Verwendung

--

Cupri-Ammoniumsalzen ; diese lösen auch gediegenes Kupfer auf, gehen

in Cupro -Verbindungen über, die durch Luft oxydiert und der

Destillation unterworfen werden; es hinterbleibt Kupferoxyd, das

Ammoniak geht wieder in den Prozeß. (V. St. Amer. Pat. 1131986

vom 16. März 1915, angem. 18. April 1914.)

-

u

Aluminiumlot. Jonas F. Gross , Allentown. — Das Lot besteht

aus 80 T. Zinn, 16 T. Blei, 8 T. Aluminium, 16 T. Zink und 8 T. Phosphor.

(V. St. Amer. Pat. 1145307 vom 6. Juli 1915, angem. 15. Januar 1915.) ↳

Aluminiumlegierung. W. Mc Adams, Bay Shore. Man schmilzt

82 T. Aluminium mit 12 T. Kupfer zusammen, setzt 1 T. Silber zu, er-

niedrigt die Temperatur und führt 5 T. Cadmium in die Legierung ein.

Dieselbe soll wenig korrosionsfähig sein. (V. St. Amer. Pat. 1146185

vom 13. Juli 1915, angem. 14. November 1914.) น

Legierung. R. Henemier, New York. - Diese soll dichte, feste

Güsse liefern und sich gut gegen den Angriff von Wasser, Öl und Gummi

halten; sie besteht aus 75-85 T. Aluminium, 5-15 T. Nickel, 7-10 %

Kupfer. (V. St. Amer. Pat. 1147 398 vom 20. Juli 1915 , angem.

4. Januar 1915.)
u

Apparat zur Herstellung von Legierungen. W. Naylor und

St. P. Hulton , Forest Hill. (V. St. Amer. Pat. 1132376 vom 16. März

1915, angem. 22. November 1912.)
u

Metallkomposition. Herbert B. Coho, Mount Vernon. - Als

Messingersatz soll Blei und Kupfer in verschiedenen Mengen zusammen-

geschmolzen und je nach dem gewünschten Härtegrade Antimon-

sulfid zugesetzt werden. (V. St. Amer. Pat. 1138 845 vom 11. Mai 1915,

angem. 22. September 1914.)

—

น

O. J.Metallkomposition für Schmucksachen , Federn usw.

Metzger, Far Rockway. Die Legierung besteht aus 15 T. Kupfer,

5 T. Silber und 10 T. Zink. (V. St. Amer. Pat. 1149850 vom 10. August

1915, angem. 5. Mai 1915.) น

Legierung und Herstellung derselben. D. Gleason und R. H.

King, Flatbush. Die sehr dehnbare, hochglänzende, silbergleichende

Legierung besteht aus 55 % Silber und 45 % Cadmium. Man erhitzt

Silber fast bis zum Siedepunkt und trägt das Cadmium unter einer

Boraxdecke ein. (V. St. Amer. Pat. 1133019 vom 23. März 1915,

angem. 18. Juli 1911.) น

Gewinnung von Kobalt oder Nickel in metallischer Form aus

ihren künstlichen oder natürlichen Silicaten.¹) Louis Joseph

Ghislain de Burlet, Hoboken , Belgien. (D. R. P. 291505 vom

26. November 1913.) i

-

Verarbeitung von Erzen. E. M. Hamilton und Ch. Butters ,

Oakland. Bei der Edelmetallaugerei macht man zum Schutze des

Cyanids mit Kalk alkalisch , schlägt aber vor der Edelmetallausfällung

den Kalk mit Soda nieder, filtriert und fällt in der jetzt Atznatron

haltenden Lauge die Edelmetalle mit Aluminium. (V. St. Amer. Pat.

1136872 vom 20. April 1915, angem. 5. Juni 1914.)
u

Legierung von Platin und Osmium. Fritz Zimmermann und

Baker & Co., Newark. Iridium erteilt bekanntlich Platinmetall mehr

oder weniger Härte ; der höchste Zusatz ist 30 %, diese Legierung ist

im Handel als Iridio-Platin oder Hartplatin. Die Verf. haben gefunden,

daß auch Osmium dem Platin eine gewisse Härte und Zähigkeit erteilt;

mit 30 % sind brüchig.

Legierungen mit 10 % Osmium sind schon schwer bearbeitbar, solche

mit 30 % sind brüchig. 1T. Osmium entspricht inbezug auf die

Härtung etwa 21/2 T. Iridium. Eine Legierung mit 2 % Osmium ist

sehr geeignet für Juwelierarbeiten, eine solche mit 6-10 %, an Stelle

von Platin-Iridium mit 15-25 %, für elektrische Kontakte. Unter

Schutz gestellt sind die Legierungen von Platin mit 1/2-30 % Osmium.

(V. St. Amer. Reissue Pat. 13961 vom 10. August 1915)
u

Gewinnung von Molybdän aus Erzen und Konzentraten. F. D.

R. Robertson und M. O'Brien , Renfrew. - Die Molybdänerze werden

bei einerTemperatur von über 790 ° C. in einem rotierenden Röstzylinder

mit Luft und Wasserdampf abgeröstet, MoOs verflüchtigt sich, geht in

einen Kühlturm und dann in ein Sackhaus. (V. St. Amer. Pat. 1118150

vom 24. November 1914, angem. 14. November 1913.) น

Verbesserung der Fällung von seltenen Metalloxyden. RS.

Davis und Primos Chemical Co., Primos, Pa. Das Verfahren

betrifft die Fällung der Oxyde von Vanad, Wolfram , Uran, Molybdän

und Tellur. Will man beispielsweise aus Natriumvanadat das Pentoxyd

fällen, so säuert man mit Schwefelsäure an, wodurch eine partielle

Fällung eintritt. Erhitzt man jetzt auf den Siedepunkt und wendet gleich-

zeitig etwas Druck an, so erreicht man vollständige Fällung. (V. St.

Amer. Pat. 1 129929 vom 8. Dez. 1914, angem. 19. Febr. 1913.)

Das

von

4

u

*) Vergl. Chem.-Zig. Repert. 1916, S. 162. ¹) Chem.-Ztg. Repert. 1915, S. 200 ; Engl. Pat. 27150.
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32. Photochemie und Photographie.*)

Zur Photochemie des Phosgens und des Formaldehyds. Andor

v. Goldberger. -Bei der ultravioletten Bestrahlung einer Mischung

von Phosgen mit Wasserstoff bildet sich bei 10 ° C. Formaldehyd, bei

80° C. dagegen nicht. Der primär entstandene Formaldehyd unterliegt

einerseits einer Polymerisation, anderseits wird er durch das Licht zer-

setzt. Ersterer Vorgang hat einen negativen, letzterer einen positiven

Temperaturkoeffizienten. Bei der Photolyse des gasförmigen Form-

aldehyds entstehen H2, CO, CO2, CH4, bei 195 ° C. außerdem feste

Produkte. Diese Zersetzung verläuft nach der ersten Reaktionsordnung.

Der Temperaturkoeffizient der Reaktionsgeschwindigkeit ist kleiner als

1,4 pro 10 ° C. (Dissert., Karlsruhe 1915.) ph

-

Über einen Einfluß des Lichtes auf Papier. Raphael Ed.

Liesegang. Das sehr reine Papier, welches als Unterlage für

photographische Emulsionen verwendet wird, gibt an den belichteten

Stellen mit alkalischem Pyrogallol und mit ähnlichen Chromogenen

eine Braunfärbung, weil dort durch die Harzleimung der Sauerstoff

aktiviert wird. (Phot. Korresp. 1915, Bd. 52, S. 173-174.) ph

Einfluß der Gaslichtatmosphäre auf Pigmentpapier. Fritz

Hansen. Die schädliche Wirkung besteht in einer Gerbung der

chromierten Schicht. (Photogr. Ind. 1915, S. 167.) ph

Über Verteilungsformen des metallischen Silbers. R. E. Liese-

gang. (Koll.- Ztschr. 1915, Bd. 17, S. 141.)

—

-

ε

Über Silberreduktionen. Lüppo - Cramer. Bekanntlich kann

man ein gelbrotes Silbersol erhalten , wenn man zu einer Gelatine-

lösung Silbernitrat, etwas Silbersol und Hydrochinonlösung gibt. Fügt

man vor dem Hydrochinon noch etwas molybdän- oder wolframsaures

Alkali hinzu , so geht mit steigenden Mengen desselben der Ton in

violett und blau über. Bei derartigen Versuchen kann Brenzcatechin,

Adurol und angesäuertes Ferrosulfat, nicht aber Metol und Pyrogallol

das Hydrochinon ersetzen. (Phot. Korresp. 1915, Bd. 52, S. 1—4.) ph

Kolloidchemie und Photographie. Lüppo - Cramer. - Harze in

den Kollodiumschichten. Zusatz (5 %) einer 10 % igen alkoholischen Harz-

lösung zur flüssigen Bromsilber-Kollodiumemulsion macht die normaler-

weise nur in nassem Zustande verwendbaren Kollodiumplatten auch

als Trockenplatten brauchbar. Es wirken gut und in nicht sehr ver-

schiedener Weise : Kolophonium, Schellack, Elemiharz, Terpentinöl, am

besten Kanadabalsam, weniger Campher. Diese Zusätze schützen aber

nicht vor der Ausbildung des Schleiers, der nach einigen Tagen sehr

stark wird, Gelatine, Albumin usw. hingegen halten die Verschleierung

wochenlang hintan. Kornoberflächenbeeinflußung. Mit Nitrit im-

E prägnierte » kornlose << Bromsilbergelatineplatten wurden nach der Be-

lichtung in einer 5% igen Lösung von molybdänsaurem Ammoniak ge-

badet. Diese Behandlung hatte für die nachfolgende chemische Ent-

wicklung nur sehr geringe, auf die physikalische Entwicklung hingegen

stark abschwächende Wirkung. Zur Thiocarbamid-Pseudosolarisation.

Behandlung belichteter Bromsilberplatten mit 0,1 % Thiocarbamidlösung

beschleunigt die nachfolgende chemische Entwicklung mit langsam

wirkenden Entwicklern, während der sonst rapid wirkende Metolent-

wickler langsamere Entwicklung gab. Auch die physikalische Entwicklung

mit saurem Metolsilber wird verzögert. Bei genügend langer Entwick-

lung tritt in allen Fällen ohne wesentlichen Unterschied die Pseudo-

solarisation auf. Anfärben des Bromsilbers mit Berlinerblau. Eine

optische Sensibilisierung des Bromsilbers durch Anfärbung mit Berliner

blau ließ sich nicht feststellen. (Koll .-Ztschr. 1915, Bd. 17, S. 105, 135.) &

Über Entwickeln und Fixieren in einer Operation und die

Schnellphotographie. Lüppo - Cramer. -VALENTA hat kürzlich einen

ätzalkalischen Pyrogallolentwickler mit Fixiernatronzusatz vorgeschlagen.

Für den praktischen Gebrauch ist derselbe aber deshalb kaum geeignet,

weil zu leicht dichroitischer Schleier und Pseudosolarisation damit auf-

tritt. (Photogr. Ind. 1915, S. 38.) ph

--

ε

Die Wirkung des Amidols als Schichtimprägnierung. Lüppo-

Cramer.
Bestätigung der Angabe von MERCIER, daß die Licht-

empfindlichkeit einer Bromsilbergelatineplatte durch Baden in Amidol-

lösung erheblich herabgesetzt wird. Nicht cxydiert wirkt die Lösung

stärker als oxydiert. (Photogr. Ind. 1915, S. 192.) ph

Positive Aufnahme in der Kamera. M. Frank. (Schweiz. Apoth.-

Ztg. 1915, Bd. 53, S. 601.) S

Gegenlichtaufnahmen. M. Frank. (Schweiz. Apoth.- Ztg. 1915,

Bd. 53, S. 565.) S

Aufnahmen von photographischen Silhouetten. M. Frank.

(Schweiz. Apoth.-Ztg. 1915, Bd. 53, S. 558.) S

Aufnahmen von glänzenden Metall- und Glasgegenständen.

M. Frank. (Schweiz. Apoth.-Ztg. 1915, Bd. 53, S. 642.)

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 140.

S

Eine neue Methode zur Verbesserung zu harter Negative.

L. Helf. Das Negativ wird in Kaliumbichromatlösung gebadet und

nach dem Trocknen eine gewisse Zeit lang von der Rückseite belichtet.

Dadurch tritt eine Gerbung ein, welche sich an den dunkelsten Stellen

weniger weit erstreckt als an den weniger dunkeln. Ein nun ein-

wirkender Blutlaugenabschwächer greift die ungegerbten dunkelsten

Stellen stärker an als die anderen. (Photogr. Ind. 1915, S. 350.) ph

Matt- und Glanzalbumin. P. Hanneke. Bei den neueren

Sorten des Handels ist die Lichtempfindlichkeit nicht mehr so viel

niedriger gegenüber dem Zelloidinpapier, wie beim selbstgesilberten.

Die Gradation und Haltbarkeit ist besser als bei Zelloidin. (At. Phot.

1915, Bd. 22, S. 50-53.) ph

Es ist unsinnig,Farbenempfindliche Platten. E. König.

――

-

die Gesamtempfindlichkeit einer orthochromatischen Platte mit dem

SCHEINERSchen Sensitometer zu messen. Denn es ergeben sich bei

dem gelben Lichte viel zu hohe Zahlen. Zusatz von Ammoniak ist

bei den modernen Sensibilisatoren entbehrlich. Zwar wird die Gesamt-

empfindlichkeit dadurch etwas gesteigert, die Haltbarkeit und Klarheit

der Platten aber vermindert. Ein alkoholisches Farbstoffbad wirkt

schlechter als ein wässriges , weil es weniger leicht in die Gelatine-

schicht eindringt. Ungereiftes Bromsilber läßt sich viel besser sensi-

bilisieren als gereiftes. Eine mit Silberoxydammoniak bereitete Emulsion

(z. B. SCHLEUSSNER) besitzt nach dem Sensibilisieren eine viel höhere

Farbenempfindlichkeit als eine durch Kochen von neutraler oder

schwach saurer Mischung gewonnene (z. B. LUMIÈRE). Die Cyanine

wirken hierauf nicht verschieden. (Phot. Rundsch. 1915, S. 125.) ph

Vom Promöldruck. H. v. Seggern. (Phot. Rundsch. 1915,

S. 152-154.) ph

Herstellung von autotypisch zerlegten Mustern durch Kopieren

von Halbtonbildern unter Vorschaltung eines Rasters auf Chromat-

kolloidschichten. Klimsch & Co. , Frankfurt a. M. Versuche mit

dem Verfahren des Hauptpatentes 2766911) haben ergeben, daß in der

Chromolithographie, bei der die dunkleren Farben nicht unmittelbar

auf das Papier, sondern auf vorgedruckte helle Farben fallen, die

Rasterlage für die einzelnen Farbplatten nicht verändert zu werden

braucht, sondern daß man besser von jeder Winkelung absieht und

alle Farbplatten in der gleichen Rasterlage kopiert. Moireebildung und

überdeckungsfehler sollen dabei nicht auftreten, das Verfahren erheblich

vereinfacht und die Kosten erniedrigt werden, indem ein gewöhnlicher

rechteckiger Raster genügt, um alle Farbplatten bis zur vollen Raster-

größe zu kopieren. (D. R. P. 290725 vom 29. November 1913, Zus.

zu Pat. 276691.) i

Herstellung von gegen Röntgenstrahlen und Strahlen aus radio-

aktiven Substanzen besonders empfindlichen und undurchlässigen

photographischen Platten. Dr. Hans Arnold, Charlottenburg, und

Dr.Max Levy- Dorn , Berlin. — Röntgenstrahlen und Strahlen, welche

von radioaktiven Substanzen ausgesandt werden, durchdringen mehrere

photographische Platten hintereinander, so daß durch eine Platte allein

chemische Energie umgewandelt wird. Die bisherigen Versuche, eine

nicht die ganze zur Verfügung stehende Energie der Strahlen in

bessere Ausnutzung der Energie zu erzielen, führten zu keinem be-

friedigenden Erfolg, weil man als Zusatz zur Platte keine löslichen

Stoffe anwenden darf, die an und für sich geeigneten unlöslichen

Stoffe, z. B. Bleisalze, aber Neigung zum Krystallisieren haben. Ver-

suche sollen nun ergeben haben, daß man bessere Ergebnisse erzielt,

wenn man die solche Strahlen absorbierenden Stoffe in kolloidaler

Feinheit fest oder in Lösung der Emulsion zusetzt. Beispielsweise fügt

man der Emulsion Thoriumoxyd zu, welches durch Glühen des Nitrates,

nötigenfalls unter Zusatz auftreibender Stoffe, wie Ammonsalze, als

äußerst feines Pulver erhalten werden kann. Besser noch verwendet

man kolloidale Lösungen, weil man hier die Größe der Teilchen inner-

halb gewisser Grenzen regulieren kann. Besonders geeignet ist das

Thoriumhydroxyd-Sol, das man z. B. durch Dialyse oder durch Anätzen

mit Säuren herstellen kann. Innerhalb der Emulsion erfolgt kein Aus-

flocken, weil die Gelatine als Schutzkolloid wirkt. Eben so wenig

werden die Zusätze weggewaschen, weil eine Adsorption durch die

Emulsion stattfindet. Auch das Sol der Wolframsäure ist sehr stabil

gegen Ausflockung durch Elektrolyte und für den Zweck gut ge-

eignet. (D. R. P. 290872 vom 28. April 1914.) i

Abfangen der Sekundärstrahlen bei der Röntgenphotographie.

Dr. Gustav Bucky, Berlin. Das Verfahren des D. R. P. 287652

(Zus. zu D. R. P. 2843712) ist hier dahin abgeändert, daß ein Gitter mit

viereckigen Feldern während der Exposition in Richtung einer Diago-

nale der Felder bewegt wird. (D. R. P. 291089 v. 4. Okt. 1914.) i

1) Chem.-Ztg. Repert. 1914, S. 492. 2) Ebenda 1915, S. 409.
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33. Elektrochemie. Elektrotechnik.*)

Galvanisches Element der Mercurioxydtype mit Zinkanode und

alkalischem Elektrolyt. Hellesens Enke & V. Ludvigsen , Kopen-

hagen. - Als Elektrolyt wird konzentrierte Alkalilauge, insbesondere

konzentrierte Kaliumhydroxydlösung verwendet. Der Elektrolyt muß

in 11 mehr als 6, am besten etwa 10 g- Mol. des Alkalihydroxyds

enthalten. Nach angestellten Versuchen löst konzentrierte Alkalilauge,

die im allgemeinen auf sehr leicht lösliche Salze des gleichen Alkali-

metalls fällend wirkt, erhebliche Mengen Alkali-Zinkat, und man kann

als Elektrolyt in Elementen der erwähnten Art konzentrierte Alkalilauge

verwenden, ohne daß Störungen in dem normalen Vorgang an der

Anode auftreten, und ohne daß eine Abscheidung von Alkalizinkat

stattfindet. Kaliumhydroxyd besitzt in konzentrierter Lösung Vorteile

vor Natriumhydroxyd, weil es in diesem Zustande besser leitet und

eine geringere Viscosität besitzt, so daß die Diffusion an den Elektro-

den, welche eine Bedingung für die wirksame Depolarisation ist, glatt

verläuft. Der bei Trockenelementen, Taschenelementen u. dergl. erfor-

derliche Zusatz von Verdickungsmitteln (Stärke u. dergl.) ändert an den

erwähnten Verhältnissen nichts. (D. R. P. 290748 v. 30. Juni 1915.) i

Galvanisches Element nach dem Leclanché-Typ. Paul Eydam ,

Berlin. Wird ein mit festen Depolarisationsmassen, insbesondere

Mangansuperoxyd, versehenes galvanisches Element stark beansprucht,

so kann die dadurch veranlaßte Polarisation nicht sofort aufgehoben

werden. Um diesen Mangel zu beseitigen, wird nach dieser Erfindung

dem Mangansuperoxyd in Mischung mit feinverteilter Kohle (Graphit)

Wasserstoffsuperoxyd als flüssiger Depolarisator zugegeben. Infolge der

leichten Zersetzbarkeit des Wasserstoffsuperoxyds in Wasser und Sauer-

stoff in sta'u nascendi wirkt dieser Depolarisator stark oxydierend. Die

Oxydation wird dabei wesentlich durch die Gegenwart von feinverteilter

Kohle und Mangansuperoxyd befördert, ohne daß diese Körper verändert

werden. (D. R. P. 291 166 vom 1. August 1915.) i

-
Zinkbecher für galvanische Elemente. Georg Stolle , Kiel.

Die Erfindung soll das Löten der Zinkbecher entbehrlich machen. Ein

Gefäß aus beliebigem Stoff wird an der Innenseite mit einem als Elek-

trode wirkenden Zinküberzug versehen, insbesondere mit Hilfe des be-

kannten Metallspritzverfahrens. Zugleich mit dem Überzug kann die

Ableitungsklemme angebracht werden, so daß jede Lötung entbehrlich

wird. (D. R. P. 290870 vom 31. Juli 1913.)

-

i

Maschine zur Herstellung von Beutelelektroden für galvanische

Elemente. Ferdinand Fabian , Georgenthal i . Thür. Die Maschine

besitzt einen hin- und hergehenden Schieber mit zwei Formen. In

den beiden Grenzlagen des Schiebers wird in die eine Form von dem

Preẞstempel die aufgegebene Füllung gepreßt, während die andere

Form gleichzeitig durch einen Ausstoßstempel entleert wird. Preß-

stempel und Ausstoßstempel sind an demselben Träger angebracht und

werden durch die Maschine gleichzeitig auf- und abbewegt. (D. R. P.

291275 vom 27. Mai 1915.) i

—

Herstellung der Hülle um die Elektroden von Beutelelementen.

Oskar Köhler, Berlin - Friedenau. Der Mantel und die Stirnflächen

der Elektroden werden durch Hin- und Herführen eines durchlaufenden

Fadens umsponnen. (D. R. P. 291054 vom 13. Mai 1915.)
i

Kontaktsicherung undSchutzvorrichtung für elektrische Batterien.

Engus- Gesellschaft m. b. H., Berlin. Die Sicherung besteht aus

einer Scheibe oder einem Streifen aus Pappe, Papier oder Holz, welche

mit einem Schlitz versehen ist, durch welches der zu schützende Kon-

takt gesteckt wird. Die über den Kontakt gesteckte Scheibe hält zu-

gleich den gegenüberliegenden Kontakt nieder, so daß sie beim Nieder-

biegen des durch den Schlitz gesteckten Kontaktes zwischen beide

Kontakte zu liegen kommt und Kurzschluß verhindert. (D. R. P. 290481

vom 27. Februar 1915.) i

Einrichtung zur Prüfung des Entladungszustandes von Akku-

mulatoren. Siemens & Halske, Akt.- Ges. , Siemensstadt b. Berlin. ,

(D. R. P. 290128 vom 10. März 1915.)

—

i

Herstellung von elektrischen Hochspannungsisolatoren. Wilh.

Boehm, Berlin. Unglasierte, vorgebrannte Hochspannungsisolatoren,

die noch genügend porös sind, werden mit hochisolierendem Material

behandelt, z. B. durch Imprägnieren. Als solches hochisolierendes

Material kommen schwere Kohlenwasserstoffe, wie Paraffin, Kautschuk,

Ole u. dgl . in Betracht. Durch eine geeignete Nachbehandlung, z. B.

mittels Ozon, kann eine Verfestigung der schweren Kohlenwasserstoffe

herbeigeführt werden. Die zu imprägnierenden Isolatoren werden

zweckmäßig vorher erhitzt und dann im Vakuum selbst oder nach

Evakuierung unter Druck imprägniert. Man kann auch andere hoch-

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 60.

isolierende Stoffe , z. B. Glimmerpulver, dem Isolator einverleiben,

indem sie in einen Träger, wie flüssig gemachtes Paraffin, eingebracht

werden. (D. R. P. 291 313 vom 17. Februar 1912.) i

Elektrode für elektrische Öfen. Elektrochemische Werke

G. m. b. H., Berlin. - Die Elektrode ist glocken- oder käfigartig aus-

geführt und hat solche Wandstärke, daß die Querschnitte in jeder Höhe

einander gleich sind. Am weiten offenen Ende bildet sie einen hohlen,

P

mitKühleinrichtung versehenen ver-

stärkten Ring. In der Abbildung

bezeichnet F einen Teil eines Ofen-

körpers aus feuerfestem Material

mitdemHerde, Tiegel oder BeckenH.

Hieran schließt sich nach unten

ein Rohr R, welches, mit einem

geschmolzenen Leiter M gefüllt,

einen Widerstandskörper darstellt

und an der Oberseite der ElektrodeE

endigt. Die glockenförmige Elek-

trode ist innen völlig mit nicht-

leitendem feuerfesten MaterialB ge-

füllt. Unten trägt die Elektrode E

einen Ring oder Flansch D von größerem Querschnitt mit einem Kühl-

rohr P, in welches durch die Rohre p und p¹ Wasser ein- und aus-

tritt. Ein ringsum laufender Hohlraum in dem Flansch D verhindert,

daß beim Abkühlen Risse in der Elektrode entstehen, falls diese aus

Metall gegossen ist. Die Wandung der Elektrode ist bei E1 am dünnsten

und wird nach oben allmählich dicker, so daß alle Querschnitte ein-

ander gleich sind. (D. R. P. 290945 vom 19. Juli 1914.)

D

-

i

Herstellung von Elektroden. Gebr. Siemens & Co. , Berlin-

Lichtenberg. Versuche haben ergeben, daß es für gewisse Zwecke

vorzuziehen ist, die Elektroden bei dem Verfahren des Haupt-

patents 2896451) zunächst ohne Zuhilfenahme des Bindemittels oder

nur mit einer sehr geringen Menge des Bindemittels zu formen und

erst nach dem Formen die Elektroden mit dem Bindemittel zu tränken.

Man kann dabei auch die Tränkung an verschiedenen Stellen der

Elektroden verschieden stark vornehmen, z. B. an der Oberfläche mehr

Bindemittel verwenden als im Innern, und gegebenenfalls die innersten

Schichten ganz von Bindemittel freilassen. Die so erhaltenen Elektroden

besitzen besseren Leitungswiderstand und sind doch genügend fest.

(D. R. P. 291277 vom 7. Februar 1914, Zus. zu Pat. 289 645.)

Elektrode zur elektrischen Widerstandsschweißung von in Be-

wegung befindlichen Werkstücken. Walther Brockhaus, Wiesenthal

bei Plettenberg, Westf. In der Nähe der Schweißstelle werden auf

den Seiten des zu schweißenden Gegenstandes R (Rohr) ein oder mehrere

Paare von Hauptrollen a angeordnet, über welche ein oder mehrere

Bänder aus leitendem Stoff

—

g

O
Oforofo

R

O

i

gelegt sind. Die Bänder

können aus Draht, aus Spi-

ralen o. dgl. gebildet sein.

Die Rollen a sind entspre-

chend der Form der Bänder

mit Nuten versehen, in

welchen die Bänder b ge-

führt werden. Der dem

Werkstück R anliegende

Teil des Bandes b wird

durch genutete Rollen d

angepreßt. Die Bänder b

sind mit der Stromzu-

führung verbunden und nehmen an der Längsverschiebung des Werk-

stückes R teil, so daß die Stromübertragung auf das Werkstück durch

einen großen Querschnitt erfolgt. Die Rollen a sind in ihren Lagern

längs verschiebbar, so daß die Bänder b angespannt werden können.

Zur Erzielung einer gleichmäßigen Umdrehungsgeschwindigkeit sind

die Rollen a durch ein Zahngetriebe unter einander verbunden. Jeder

Satz der Bänder b und Rollen a kann durch eine Handbewegung von

dem Werkstück entfernt werden. Zu diesem Zwecke sind die Rollen a

und d auf einer Brücke e gelagert, die mittels Schraubenspindeln ƒ in

zwei Scheiben g radial zum Werkstück verschiebbar sind. Sollen Rohre

von großem Durchmesser geschweißt werden, so wird eine entsprechend

große Anzahl von Bändern b angelegt. (D. R. P. 290915 v. 11. Juli 1914.)i

Goessers Verfahren zum Verzieren von Blechen. Fr. Huth

(Elektrochem. Ztschr. 1916, Bd. 22, S. 233-234.)

1) Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 60.
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7. Nahrungs- und Genußmittel. Futtermittel. Gerichtliche Chemie.*)

Herstellung von Kunstmilch, insbesondere rein vegetabilischer

Milch. Dr. Gustav von Rigler, Kolozsvár in Ungarn. -Man führt

frischen Kleber in teils gelöste, teils gequollene Form über, löst darauf

in der Masse die anorganischen Salze der natürlichen Milch und Zucker

oder einen anderen Süßstoff auf und emulgiert das Gemisch schließlich

mit Fettstoffen. Als Lösungs- und Quellmittel dient eine sehr ver-

dünnte wässrige Alkalilösung, am vorteilhaftesten eine Kalihydratlösung,

welcher etwas Alkohol zugesetzt ist. Die Menge der Kalilauge kann

etwa 1 % der verwendeten Klebermenge betragen . Man löst den Kleber

bei gewöhnlicher Temperatur und setzt die mechanische Bearbeitung

solange fort, bis eine schwach gelblich gefärbte, dicke, undurchsichtige,

stark schäumende Flüssigkeit entsteht, aus welcher sich beim Stehen

nur die im Kleber enthaltenen Stärkekörner ausscheiden, welche mittels

Durchseihens, Absitzenlassens o. dgl. entfernt werden. Die Flüssigkeit

soll schwach alkalisch reagieren. Sollen auf 11 der Kunstmilch 150 g

Rohkleber verarbeitet werden , so verwendet man 0,1 bis 0,15 % ige

Kalilauge, welche 0,5 % Alkohol enthält. Diese dem so erhaltenen

Grundstoff zuzusetzenden anorganischen Bestandteile der natürlichen

Milch werden in Form von Kochsalz , Kalkwasser und Phosphorsäure

als vorher hergestellte verdünnte Lösung zugesetzt. Zucker oder Saccharin

wird darauf in fester Form in die Flüssigkeit eingetragen und in ihr

༑ ༢

-25 25

-22

23

gelöst. Das Emul-

gieren des Fettes

(Pflanzenfette

oder Pflanzenöle)

in der Flüssigkeit

erfolgt unter ener-

gischer mechani-

scher Bearbeitung

bei 70-100 ° C.

Bei Benutzung

von Cocosfett ver-

wendet man von

diesem etwa 3,5%

der Grundflüssig-

keit, schmilzt es

in heißem Wasser

und vermengt es

mit der auf min-

destens 70° C. er-

wärmten Flüssig-

keit. Die Tempe-

ratur wird wäh-

rend des energi-

schenVermengens

stufenweise auf

100°C. gesteigert.

Die fertige Kunst-

milch soll die

Eigenschaft der Naturmilch besitzen , ihr Geschmack angenehm und

süßlich-sauer sein , durch Impfen mit Kefir- oder Yoghurtpilzen soll

man ein entsprechendes Präparat erhalten . Die Abbildung zeigt eine

zur Ausführung des Verfahrens geeignete Einrichtung. Das zur Her-

stellung der Grundflüssigkeit dienende Gefäß von quadratischem Quer-

schnitt ist mit 1, das Rührwerk mit 2, die Füllöffnung mit 3, das den

Schaum aufnehmende Expansionsgefäß mit 4 bezeichnet. Das Rühr-

werk macht 150-200 Umdrehungen in der Minute und bestreicht

den Boden des Gefäßes nicht. Die fertige Grundflüssigkeit fließt durch

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 157.

die Rohre 6, 6 abwechselnd in das eine oder das andere der Absetz-

gefäße 7, 7. Durch entsprechende Stellung der Dreiweghähne 8, 8

wird die abgesetzte Grundilüssigkeit abwechselnd aus dem einen oder

anderen Gefäß 7 durch eine der Seihvorrichtungen 9, 9 in das mit

Rührwerk 11 versehene Fettemulgiergefäß 10 abgelassen, in welches

der Fettstoff durch die Öffnung 12 eingebracht wird. Das Emulgier-

gefäß ist mit Gefäßen 24, 24 zur Aufnahme des Schaumes ausgestattet.

Das Rührwerk 11 macht bis 400 Umdrehungen in der Minute. Das

Emulgiergefäß steht im Wasserbade 14, welches mittels der Heiz-

schlange 15 mit heißem Wasser von etwa 100 ° C. erhitzt werden

kann. Die fertige Milch fließt durch die Seihvorrichtung 16 in das

Vorkühlgefäß 17, von wo sie nach etwa einstündiger langsamer Kühlung

durch den Oberflächenkühler 18 und die Seihvorrichtung 20 vollständig

abgekühlt und filtriert bei 21 in Flaschen gefüllt werden kann. Durch

die Rohrabzweigung 22 kann die ganze Einrichtung mit heißem Wasser

oder einer anderen sterilisierenden und reinigenden Flüssigkeit gefüllt

werden, welche den Weg der Kunstmilch durchläuft und den Apparat

vollständig durchspült und sterilisiert. Die ganze Einrichtung ist auf dem

Gerüst 25 montiert und durch die Leiter 23 in allen Teilen zugänglich.

(D. R. P. 291 130 vom 10. November 1912. )
i

Zusammensetzung einiger seltenerer Gewürze. W. Sutthoff.-

Zur Untersuchung kamen: Römischer Kümmel Spaltfrucht von

Cuminum Cyminum L.; Mutternelken, Autophylli Früchte des

Gewürznelkenbaumes, Caryophyllus aromaticus L.; Zimtblüten , Flores

=

Cassiae = getrocknete unreife Früchte des Zimtbaumes ; Kalmuswurzeln,

Rhizoma calami -
Wurzelstock von Acoms calamus L. (Ztschr. Unters.

Nahr.- u. Genußm. 1915, Bd. 30, S. 27.) kt

-

Über die Estersäure des Citronensaftes. L. Wolfrum und

J. Pinnow. Durch fraktionierte Extraktion wurde aus einem natür-

lichen Citronensafte die Athylcitronensäure gewonnen und durch ihr

Calciumsalz gereinigt; dieselbe wurde durch Kochen einer alkoholischen

Lösung von Citronensäure und dadurch bewirkte teilweise Esterifizierung

erhalten. Zur Bestimmung der Äthylcitronensäure in Citronensäften

empfiehlt sich nur die Verseifung nach vorheriger Extraktion mit Äther.

Die Athylcitronensäure wurde näher untersucht und ihre Eigenschaften

festgestellt. (Ztschr. Unters. Nahr.- u. Genußm. 1915, Bd. 30, S. 144.) kt

Kriminalistische Giftstudien. A. Abels. II. Schlangengift

als Mordmittel. Im Anschlusse an eine Zeitungsmeldung, nach der

in Amerika eine Mordmethode im Schwange sei, bestehend darin » dem

Opfer durch eine winzige Kratz- oder Stichwunde etwas Cobragift zu-

zuführen, worauf in wenigen Minuten der Tod eintritt « , erörtert Verf.

die Bedingungen für das Zustandekommen tödlicher Vergiftungen durch

die Gifte verschiedener Schlangen. Von Bedeutung für den Vergiftungs-

grad beim Schlangenbiß sind folgende Faktoren : Schlangenart, Menge

des einverleibten Giftes, Länge der Giftzähne, damit Möglichkeit mehr

oder weniger tiefen Eindringens des Giftes in die Gewebe, Ort der

Bißwunde und dadurch bedingte Resorptionsverhältnisse , Jahreszeit,

Alter der Schlangen. Von diesen Faktoren ist ein Teil auch von Be-

deutung für die Überführung des isolierten Schlangengiftes , das nicht

übermäßig schwer zu beschaffen ist, in den menschlichen Körper. Be-

trachtungen über die bei einem tödlichen Biẞ verschiedener Schlangen-

arten zur Geltung kommenden Giftmengen lassen es ausgeschlossen

erscheinen, daß durch die auf einer Nadelspitze unterzubringende Gift-

menge von etwa 2 mg der Tod herbeigeführt werden kann, besonders

bei einer Applikationsart, von der das Opfer nichts merken soll. Der

exakte Nachweis , daß jemand durch »Schlangengift« vergiftet wurde,

läßt sich auf experimentellem Wege nicht erbringen . (Sonderabdr. a .

H. GROSS' Archiv 1915, Bd. 62, S. 68.) sp
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11. Anlagen. Kraft- und Arbeitsmaschinen. Apparate.")

Heizpatrone mit schichtenweise angeordneten Heizmassen zum

Schmelzen und Erhitzen von die Wärme schlecht leitenden Stoffen,

wie Fetten u. dgl. Dr. Albert Lang, Karlsruhe. Die Mischungen

der einzelnen Schichten c¹, c², c³ sind so zu-

sammengesetzt, daß die Reaktionstemperatur und

die Wärmemengen vom Entzündungspunkt aus

sich allmählich steigern. Zu dem Zwecke werden

in den einzelnen Schichten erst Schwermetalle

und dann Leichtmetalle mit Oxyden , Sulfiden,

Schwefel u. dgl. zur exothermischen Reaktion

gebracht, oder es werden einem Schwermetall

schichtenweise größere Mengen Leichtmetalle hin-

zugefügt, oder es werden Oxyde , Sulfide

und dergl. verwendet, welche durch leichtere

Reaktion die Oxydation, der genannten Metalle

rascher hervorrufen. In der Abbildung bedeutet

noch a die Abdeckung der Patrone, b die

Patronenhülse und Z die Zündung. (D. R. P. 290908 vom 5. De-

zember 1915.)

C2.

C3

i

Wasserbad-Erhitzer, bei welchem der die Flaschenkörbe oder

Gefäße tragende Rost bewegt wird. Eduard Ahlborn , Hildesheim.

- Der Rost ist mittels einer Pendelstange an Kurbeln aufgehängt, und

es sind feste Anschläge angebracht, gegen welche Verlängerungen der

Pendelstangen während eines Teiles der Kurbelumdrehung anstoßen,

um danach abzugleiten. (D. R. P. 291370 vom 12. Juni 1915.) i

Herstellung von Vakuumflaschen (nach Weinhold) mit un-

rundem Querschnitt. Christian Hinkel, Berlin. - Vakuumflaschen

nach WEINHOLD müssen an allen Stellen völlig gleichstarke Glas-

wandungen haben , da sonst die Flasche oft ohne jede äußere Ver-

anlassung, fast immer bei einem Stoß o. dgl. von außen platzt , was

auf die starken inneren Spannungen zurückzuführen ist. Bei Flaschen

mit unrundem Querschnitt traten diese Erscheinungen in verstärktem

Maße auf. Um diese Schwierigkeiten zu beseitigen, bläst man zunächst

wie bei Vakuumflaschen mit rundem Querschnitt an der Pfeife unter

starker Rotation einen Hohlkörper mit kreisförmigem Horizontalschnitt

an allen Stellen, welcher dem zu bildenden unrunden Körper im Um-

fange gleicht, und gibt darauf durch Quetschen mittels ausgehöhlter

Druckkörper diesem Körper die gewünschte unrunde Gestalt. (D. R. P.

291407 vom 13. August 1914.) i

Verschlußvorrichtung für die unteren Deckel stehender Retorten

oder Kammern. Arthur Thomas, Pulsnitz i. S. Die Abbildungen

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 158.

-

zeigen den Verschluß in Vorder- und Seitenansicht. Der Retorten-

deckel 1 ist mit der Deckelwelle 2 fest verbunden, während die übrigen

nicht dargestellten Deckel mit den Wellen 3 und 4 in fester Verbindung

stehen. An die Wellen 2, 3 und 4 ist je ein Winkelhebel 5 an-

geschlossen, welche als Mitnehmer dienen, und bei denen je ein Hebel-

arm als Gegengewicht ausgebildet ist. In loser Verbindung mit den

Deckelwellen 2, 3

und 4 stehen die

zweiarmigen Hebel

10, deren einer

Hebelarm gleichfalls

als Gegengewicht

ausgebildet ist.
An

den Hebeln 10 sind

mittels des Verbin-

dungsstückes 11 die

mitdemSteuerkolben

verbundenen Steuer-

hebel 8 angeschlos-

Die Winkel-sen.

hebel 5 und 10 sind

an jedem Arm mit

Öffnungen versehen,

so daß sie mittels

hindurchgesteckter

Bolzen 6 und 7 mit-

einander gekuppelt

werden können. In

diesem Falle wird

die Bewegung des

Steuerkolbens auf die

7

Hebel 8 und die Winkelhebel 5 und 10 übertragen. Da die Hebel 5

mit den Deckelwellen 2, 3 und 4 fest verbunden sind, werden diese

ihre Drehbewegung auf die Deckel 1 übertragen, so daß diese geöffnet

oder geschlossen werden. Je nachdem ein Winkelhebel 10 durch Lösen

der Bolzen 6 und 7 mit dem Mitnehmer 5 entkuppelt wird, wird die

Bewegung des Steuerkolbens auf die Hebel 10 und 5 ausgeschaltet,

so daß auf diejenige der Deckelwellen 2, 3 und 4, welche mit dem

Mitnehmer 5 fest verbunden ist , keine Drehbewegung ausgeübt wird.

und die betreffenden Deckel 1 geöffnet oder geschlossen bleiben. Die

Bedienung der Verschlußvorrichtung erfolgt für jede Retortenreihe von

einer einzigen Stelle aus durch Öffnen oder Schließen des Steuerhahnes

am Preßzylinder 9. (D. R. P. 291088 vom 29. November 1913.) i

12. Verfahren und Apparate zum Mischen und Trennen.")

Maschine zum Mischen von Röhren- und Vollpulverstäbchen

prismatischen oder runden Querschnitts. M. Hess, Munitions-

fabrik, Speyer a. Rh . Auf einem Gestell ist eine Anzahl gezahnter

(geriffelter) Verteilungszylinder gelagert, über welchen Walzenbürsten

hängen, die in einem Rahmen gelagert sind, durch Kettenräder angetrieben

werden und den Einlauf der Pulverstäbchen oder -röhren in die Zahnung

(die Rillen) regeln . Seitlich sitzen auf den Achsen der Verteilungs-

zylinder exzentrische Ringe, welche durch ihr Gewicht bei der Um-

drehung der Zylinder die Pulverstäbchen auf ein Transportband drücken,

von welchem sie auf einen Elevator weiterbefördert werden. (D. R. P.

291532 vom 11. Juli 1915.) i

•

Vertikalzerkleinerungsmaschine mit Vorbrecher. Baumgarten

& Co. G. m. b. H. , Minden i. W. Die bewegliche Scheibe des Vor-

brechers ist verschiebbar auf der die bewegliche Scheibe der Haupt-

mühle tragenden Welle angeordnet, die ihrerseits ebenfalls verschiebbar

ist. Letztere Welle und die Hülse der Vorbrecherscheibe sind gemeinsam

federnd gegen das Maschinengestell abgestützt. (D. R. P. 291100 vom

19. Februar 1914.) i

Trennschleuder mit vollwandigem Kegelmantel. Jahn & Co. ,

Arnswalde. Die Schlammflüssigkeit wird durch einen mittleren

Trichter auf den Boden des Kegels geleitet. Der Schlamm wird aus der

Schleuder in fortlaufendem Betriebe durch Förderröhren mittels Räumer,

und das Wasser wird durch freien Übertritt an der Kegelverengerung ent-

fernt. Die Förderröhren sind in der Schlammsammelecke unmittelbar

durch den Kegelboden hindurch in schräger Richtung aus dem

Schleudergehäuse heraus gegen die Achse hin geführt. (D. R. P. 290219

vom 4. Mai 1913.)
i

Kupplung für schwingbar gelagerte Wellen von Schleudern,

welche mittels einer festgelagerten Welle angetrieben werden.

Gebr. Heine, Viersen, Rhld. (D. R. P. 291390 vom 24. Dez. 1911.) i

Filterapparat. Conrad Bosch , Augsburg. - Dieser Apparat

soll zum Filtrieren von Trinkwasser, Kesselspeisewasser, Wein , Bier,

ते

Fruchtsäften und Chemikalien

dienen. Durch das Rohr b des

Trichters a gelangt die zu

filtrierende Flüssigkeit zunächst

in den Behälter C und steigt

in ihm empor, wobei durch die

gerade und schräg liegenden

Siebe d mit darauf gelagertem

Filtermaterial e eine Reinigung

der Flüssigkeit bewirkt wird.

Bei F tritt dann die Flüssigkeit

in den Behälter G über, den

sie von oben nach unten unter

gleichzeitiger Filtration durch-

strömt. Durch die Öffnung H

im Boden des Behälters G ge-

langt nunmehr die Flüssigkeit

in den Behälter I, strömt durch

die oben angebrachte Öffnung

Jin den letzten Behälter K

und verläßt diesen gleichfalls

mit Sieben und File material

ausgestatteten Behälter durch den am Boden angebrachten Hahn als

*) Vergl. Chem .-Ztg. Repert. 1916, S. 135. vollkommen klares Filtrat. (D. R. P. 290739 v. 21. Okt. 1913.) i
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14. Beleuchtung. Heizung. Kühlung.*)

Lampe mit Dochtschraube. Leo Amtmann u. Franz Reischl jr.,

München. Die Lampe besitzt eine besondere, unabhängig von der

Lampe am Dochte selbst anzusetzende Klemme. (D. R. P. 291397 vom

24. November 1914.) i

-
Katalytischer Gasselbstzünder. Fritz Deimel , Berlin. Der

Zünder wird vermittels eines Ausdehnungskörpers vor der Einwirkung

der Abgase geschützt und ist in einem zweiteiligen unten offenen

Schutzgehäuse angeordnet, dessen Teile durch den Ausdehnungskörper

in Verbindung stehen. (D. R. P. 291 248 vom 9. September 1915.) i

Spiritus-Blaubrenner. Vereinigte EschebachscheWerke Akt.-

Ges. , Dresden. Dieser Brenner besitzt einen ungeteilten Vergaser,

der sich in mehrere durch besondere Flammen beheizte Überhitzer-

röhren teilt. (D. R. P. 291178 vom 4. Februar 1914.)

-

i

Glühlicht-Luftgaslampe, insbesondere für Benzol. Willem

George Frederik Heymans, Haag. Über dem mit einer auf-

saugenden und in allen Teilen von Kanälen durchsetzten Füllung ver-

sehenen Lampenbehälter ist ein Luftsammelbehälter angeordnet, in

welchen die Luft von unten nach oben eintritt, damit sie auf den

ganzen Querschnitt der aufsaugenden Füllung verteilt wird. (D. R. P.

291249 vom 10. Juni 1914.)

Glühlampenfassung mit Schraubengewinde. Peter

Berlin - Grunewald. (D. R. P. 291220 vom 16. Mai 1914.)

i

Kleber,

i

DerGlühlampe mit Reflektor. Gebrüder Greiner, Berlin.

Reflektor besteht aus einer eingebrannten Schicht Aluminiumbronze,

welche den Vorzug besitzt, daß sie auf dem Glasballon angebracht

werden kann und sehr haltbar ist. Um die Aluminiumbronze auf dem

Glase haftbar und einbrennbar zu machen, erhält sie eine Beimischung

von Fluß- oder Bindemitteln, und zwar von Zinnoxyd, Quarzmehl und

Kochsalz. Diese Paste wird mittels eines Pinsels von außen auf die

Lampe oder den Glasballon aufgetragen und sodann in einem Muffel-

ofen eingebrannt. Über diese reflektierende Schicht kommt ein Emaille-

überzug, dem zum Einbrennen die gleichen Fluß- und Bindemittel

wie der Aluminiumbronze zugesetzt werden. (D. R. P. 291362 vom

16. Februar 1915.) i

Glühlampenarmatur. Dr.-Ing. Schneider & Co., Elektrizitäts-

Ges. m. b. H., Frankfurt a. M. Die Armatur des Hauptpatentes

281769 ist hier dahin abgeändert , daß die Höheneinstellung der

Fassung durch eine mit ihr verbundene Schraubspindel erfolgt, welche

selbst gegen Drehung gesichert ist und durch Drehung einer Mutter in

ihrer Höhenlage beeinflußt werden kann. (D. R. P. 291640 vom

23. Juli 1914, Zus. zu Pat. 281769.) i

HeinrichElektrische Gaslampe für Wechselstrombetrieb.

Danzer, Wien. — In der Lampe selbst ist ein Gleichrichter eingebaut,

um sie unmittelbar an ein Wechselstromkreisnetz anschließen zu können.

Als Gleichrichter wird ein WEHNELTSches Ventil (vgl. D. R. P. 157 845)

verwendet, welches gleichzeitig die Elektroden der Lampe bildet. Die

Gleichrichtung kann man auch durch verschieden große Ausgestaltung

der Elektroden selbst bewirken , wobei man zweckmäßig die Anode

größer macht als die Kathode. (D. R. P. 291621 v. 4. März 1914.) i

Herstellung einer spitzenlosen elektrischen Glühlampe. Omega-

Werke G. m. b. H. , Leutzsch bei Leipzig. - Eine hüttenfertige Glas-

glocke wird mit einem normalen Füßchen ohne besondere Vorbereitung

eines dieser Teile verschmolzen, während gleichzeitig durch einen an

der Einschmelzmaschine angebrachten Dorn die zum nachherigen An-

setzen des Pumpstengels und zum Entweichen der erwärmten Luft

erforderliche Öffnung freigehalten wird. (D. R. P. 291004 vom

3. September 1914.) i

Elektrische Glühlampe. Richard Ernst Müller und Frau Klara

Grebner geb. Freitag, Crimmitschau. An der Lampenglocke ist

eine Fassung befestigt, deren innerhalb der Lampe verlaufende Leitungs-

drähte elektrisch mit dem Sockel verbunden sind, um die Glühlampe

mittels des einen Sockels an das Leitungsnetz anzuschließen und an

die Fassung weitere Glühlampen anzuschalten. (D. R. P. 290944 vom

25. Juli 1914.)
i

Elektrische Vakuumlampe mit Edelgasfüllung und verdampfender

Metallkathode. Dr. Fritz Schröter, Berlin-Schmargendorf. — Unter

Vermeidung von Prallflächen oder Düsen zwischen Kathode und Strahl-

rohr wird an der Eintrittsstelle zu letzterem ein Dampfdruck- und

Temperaturgefälle hergestellt, welches der von der Kathode nach der

Anode gerichtet gedachten Entladung entgegengesetzt ist. Infolgedessen

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 160.
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wird das an die Eintrittsstelle zum Strahlrohr gelangende Metall ge-

zwungen, von ihr über die Kathode hinweg in einen Kühlraum zu

destillieren, so daß das Strahlrohr lichtdurchlässig bleibt. In der Ab-

bildung bedeutet 1 das Strahlrohr der Lampe, 2 die Anode, 3 das in

einem besonderen

Behälter befind-

liche Kathoden-

metall, welchem

der Strom durch

einen eintauchen-

den, mit einer Isolierschicht umkleideten, mit der Einschmelzöse 4 ver-

bundenen Draht zugeführt wird. Mit 5 ist der Kühlraum bezeichnet,

in welchen das kathodisch verdampfte, an die Eintrittsstelle des Strahl-

rohres 1 gelangende Metall in der Richtung des Pfeiles hineindestilliert.

Um nun das gewünschte Dampfdruckgefälle zu schaffen, wird die Er-

wärmung so geregelt, daß ein Temperaturgefälle in der Pfeilrichtung

hergestellt wird, indem die Temperatur an der Eintrittsstelle zum Strahl-

rohr so hoch wird, daß alles dort ankommende Metall in der Pfeil-

richtung wegzudampfen gezwungen ist. Dies wird dadurch erreicht,

daß ein Teil des Vorschaltwiderstandes der Lampe in Windungen mit

einigem Abstand 7 um das an dieser Stelle mit verdickter Wandung

versehene Rohr 1 gelegt wird. Das Rohr 1 bleibt daher bei 7 wegen

der dort herrschenden hohen Temperatur durchsichtig, und die Stabilität

des Lichtbogens oder Glimmstromes wird nicht durch Richtungsände-

rungen oder Kantenwirkung beeinträchtigt. Man kann auch zum gleichen

Zwecke bei 7 einen konzentrischen Glasmantel anbringen und den

Zwischenraum luftleer machen, indem dadurch die Wärmeableitung

verringert und infolgedessen die Temperatur gesteigert wird. (D. R. P.

290982 vom 7. März 1915.)
i

Elektrische Glühlampe mit einem Glühkörper aus Wolfram und

indifferenter, die Wärme schlecht leitender Gasfüllung. Allgemeine

Elektrizität - Gesellschaft, Berlin. Bei dieser Lampe ist der Gas-

druck sehr hoch (1/10-1 at) gewählt und gleichzeitig der Verlust

durch Wärmeleitung und Konvektion durch die Größe oder Form des

Leiterquerschnittes (z. B. flaches Band) oder durch enge Anordnung

des Leiters (z. B. in Schraubenlinienform) auf weniger als 40 % des

gesamten Wattverbrauches herabgesetzt. Die Abbildung

zeigt eine geeignete Lampenform, wenn die Lampe

hängend brennen soll, so daß der Lampenfuß oben

liegt. Um in diesem Falle eine zu starke Erhitzung

der im Lampenfuß liegenden Einschmelzstelle zu ver-

hüten, erhält die Lampenglocke 1 eine längliche Gestalt,

und der Leuchtkörper 2, welcher die Gestalt eines

einfachen U-förmigen Bügels besitzen und dabei aus

einem schraubenlinienförmig gewundenen Draht oder

Band bestehen kann, wird von langen starken Strom-

zuführungsdrähten 3 aus Wolfram oder Molybdän ge-

tragen, welche mit den Stromzuführungsdrähten 4

verbunden sind. Letztere durchsetzen die Einschmelz-

stelle 5. Bei dieser Anordnung liegt die Einschmelz-

stelle genügend weit vom Leuchtkörper entfernt, so

daß sie weder durch strahlende Wärme, noch durch

den aufsteigenden heißen Gasstrom zu sehr erhitzt

wird. Auch die Drähte 3 bleiben genügend kühl, um

keine schädlichen Gase abzugeben. Durch den hohen

Gasdruck wird die Zerstäubung und Verdampfung des

Fadens stark vermindert, und die geringe, etwa noch zerstäubte Menge

wird durch den aufsteigenden heißen Gasstrom nach oben geführt und

schlägt sich nur in dem oberen Teil der Glasglocke, welcher als Kühl-

und Kondensationsraum wirkt, nieder, während der dem Glühfaden

gegenüberliegende Teil der Glasglocke ganz klar bleibt. Benutzt man

eine Kugelform für die Lampe, so versieht man sie oben mit einem

Material dient.

domartigen Ansatz, welcher als Ablagerungsraum für das verdampfte

Material dient. Das verwendete Füllgas muß rein und trocken sein,

auch die Lampenglocken, Stromzuführungsdrähte usw. sind sorgfältig

von Feuchtigkeit und eingeschlossenen Gasen durch starkes Erhitzen

während des Auspumpens zu befreien. (D. R. P. 290932 vom

28. Juni 1913.) i

Drehschalter für elektrische Batterielampen. Johannes Herkert,

Frankfurt a. M. Auf einer Schraubenspindel ist ein Kontaktschlitten

derart angeordnet, daß er ohne Rücksicht auf die Stellung des Schlittens

beim Einschieben der Batterie in das Gehäuse durch Rechtsdrehung

oder durch Linksdrehung mit der Kontaktfahne Stromschluß herstellt.

(D. R. P. 291 363 vom 1. Juni 1915.) i
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eigneten Magnesiumverbindungen erfolgt, daß zusammen mit dem

sekundären Magnesiumammoniumcarbonat sekundäres Kaliummagnesium-

carbonat abgeschieden wird, worauf diese Abscheidungen in bekannter

Weise gespalten und auf Kaliumcarbonat weiter verarbeitet werden.

Der Prozeß verläuft im wesentlichen nach den Gleichungen :

2 H₂ +8 +4H;0) + 6NH CI
a ) 2KCl+ 2MgCl + 12H ,O + 8NH3 + 4CO = (MgCOg.K ,CO + 4H ,O )

+ (MgCO ,. (NH ,),CO ,

Vorrichtung zum Auskrystallisieren heißer Salzlösungen. Paul

Schilde, Hersfeld in Hessen-Nassau. Die zu kühlende Rohsalzlösung

oder Mutterlauge wird ununterbrochen durch die Rinne e dem

Krystallisationsraum zugeführt und durchfließt dessen Einzelräume auf

dem durch die Form des Einbaues und die Zwischenwände c vor-

geschriebenen schlangenförmigen Wege. Auf diesem Wege wird die

Rohsalzlösung soweit abgekühlt, daß das beim Löseprozeß in sie über-

gegangene Salz wieder auskrystallisiert und die abgekühlte Lösung am

Ende der Kühlvorrichtung durch die Rinne ƒ abfließt. Die Kühlung

der Rohsalzlösung auf ihrem Wege durch den Krystallisationsraum er-

folgt durch die Kühlflüssigkeit (Kühllauge oder Wasser), welche im

Gegenstrom zur Rohsalzlösung bei g einfließt und den Kühlraum bei h

verläßt. Hierbei erfolgt ein Wärmeaustausch zwischen Rohsalzlösung

und Kühllauge, durch die Wandung des Einbaues b hindurch, so daß

418

die Kühllauge in

erwärmtem Zu-

stande durch die

Rinne h abfließt.

Die bei der Küh-

lung ausgeschie-

denen Salzkry-

stalle fallen zum

Teilaufden Boden

der Abteilungen

des Krystallisa-

tionsraumes, zum

Teil setzen sie sich an den Wandungen des Einbaues b und an den

Zwischenwänden c ab. Diese anhaftenden Salzkrystalle werden durch

geeignete Vorrichtungen von Hand oder mechanisch abgestreift, so daß

sie ebenfalls auf den Boden des Krystallisationsraumes fallen. Die Ent-

fernung dieser Krystalle erfolgt von Hand oder mechanisch durch die

Öffnungen k am unteren Ende der Einzelräume nach einem seitlichen

Kasten i in die Einzelabteilungen m. Die Salzkrystalle werden durch

die Schnecken s aus dem unteren Teil des Kastens i entfernt, indem

die Schnecken die Krystalle durch die Zwischenstücke o von einer

Einzelabteilung m in die nächste drücken und sie schließlich dem am

Ende des Kastens angebauten Becherwerk q zuführen. Da die Off-

nungen p der Zwischenstücke o gegenüber dem Durchmesser der

Schnecken m verengt sind, so bildet sich in diesen Zwischenstücken o

je ein Pfropfen aus Salzkrystallen, welcher den Durchtritt von Rohsalz-

lösung oder Mutterlauge nach der nächstfolgenden Einzelabteilung und

schließlich nach dem Becherwerk q verhindert. Die mit den Salz-

krystallen aus dem Krystallisationsraum in die Abteilungen m des Kastens

gelangende Rohsalzlösung tritt durch die Überläufe n in den Krystalli-

sationsraum zurück. Die einzelnen Abteilungen des Kühlraumes sind

durch unten angebrachte Stutzen leicht zu reinigen, und durch Öffnen

der Stutzen sind etwa niedergeschlagene Salze aus dem Kühlraum rasch

und leicht zu entfernen. (D. R. P. 291 065 vom 3. Juni 1913.)

-

i

Apparat für die Elektrolyse von geschmolzenem Halogenalkali.

Deutsche Gold- und Silber - Scheide - Anstalt vorm. Roessler,

Frankfurt a. M. Bei der Elektrolyse von geschmolzenen Alkali-

chloriden treten insofern große Schwierigkeiten in der Apparatur auf,

als gewisse Teile derselben sowohl der Einwirkung des Alkalimetalls

als auch der des Chlors widerstehen müssen. Nach eingehenden Ver-

suchen hat sich ergeben, daß die im wesentlichen aus Zirkonoxyd be-

stehende sog. Zirkonmasse die verlangte Eigenschaft besitzt, im übrigen

aber auch den thermischen, mechanischen und chemischen Ansprüchen,

welche sonst noch in Betracht kommen, genügt. Beispielsweise wird

bei dem CASTNERSchen Apparate, um ihn zur Kochsalzelektrolyse

brauchbar zu machen , das Sammelgefäß aus Zirkonmasse hergestellt.

(D. R. P. 291 240 vom 11. Februar 1914.) i

Darstellung von Kaliumcarbonat aus Kalisalzlösungen, Am-

moniumcarbonat oder dessen Komponenten Ammoniak und Kohlen-

dioxyd und Magnesiumsalzen. Dr. Werner Esch , Hamburg. — Das

Verfahren benutzt, abweichend von dem des D. R. P. 15218, nicht das

Doppelsalz des primären, sondern des sekundären Kaliumcarbonates

mit Magnesiumcarbonat. Es verwendet auch nicht Kohlendioxyd als

Fällungsmittel, sondern Ammoniumcarbonat mit überschüssigem Am-

moniak, welche auch zum Auswaschen des Niederschlages dienen. Als

Nebenprodukt entsteht nicht das fast wertlose Chlormagnesium, sondern

Salmiak, der wiederum mit Calcium- oder Bariumcarbonat zu Ammonium-

carbonat regeneriert werden kann. Das erhaltene Kaliumcarbonat soll

von großer Reinheit sein. Das Verfahren beruht im wesentlichen

darauf, daß die Umsetzung in Gegenwart solcher Mengen von ge-

•
b) (MgCO . K₂CO₂ + 4 H¸O) + (MgCO3 ⋅ (NH4)2CO3 + 4 H₂O)

ergeben durch mäßiges Glühen und darauffolgendes Auslaugen

2Mg (OH ), + K ,CO, + 2NH3 +3 CO, + 8H ,O .

Ammoniak und Kohlendioxyd aus dem Prozeß b) gehen in den Prozeß a)

zurück. Das Chlorammonium aus a) wird in geeigneter Weise weiter-

verarbeitet. Die beim Auslaugen gemäß b) erhaltene Pottaschelösung

wird mit Kohlendioxyd gesättigt und dadurch von etwa vorhandenem

Natron in Form von Bicarbonat befreit. Die erhaltene reine Kalium-

bicarbonatlösung wird durch Eindampfen, in reines Kaliumcarbonat

übergeführt. Das nach b) erhaltene Magnesiumhydrat kann man auf

Magnesia alba verarbeiten, z. B. nach dem PATTINSONschen Verfahren.

Am meisten empfiehlt sich die Umsetzung nach den Gleichungen :

4 Mg(OH)2 + 4 (NH4)2SO4 8NH + 4MgSO4 + 8 H₂O

4 MgSO4 + 16 NH3 + 8 CO₂ + 24 H₂O

=

=

´4 (NH₁) ,ŠO₁ + 4 (MgCO¸ . (NH4)2CO3 + 4 H₂O)

Aus 4 (MgCO3 . (NH4)2CO3 + 4 H₂O) entstehen beim Eintröpfeln in ko-

chendesWasser (Mg+(CO3)3(OH)2 + 3H₂O) + 8NH3 + 5CO₂ + 20H2O.

An Stelle der Zersetzung gemäß b) durch mäßiges Glühen kann auch

die Zersetzung mit gespannten Wasserdämpfen erfolgen. (D. R. P. 291417

vom 3. November 1914.)
i

A

Vorrichtung zum Arbeiten mit Wasserstoff oder wasserstoff-

haltigen Gasgemischen unter Druck und erhöhter Temperatur,

insbesondere zur von Ammoniak.synthetischen Herstellung von

Centralstelle fürWissenschaftlich-Technische Untersuchungen

G.m.b. H. , Neubabelsbergbei Potsdam. Nach demHauptpatent 286853¹)

kann man den Verlust und die zerstörende Wirkung von Wasserstoff

beim Arbeiten mit Wasserstoff oder wasserstoffhaltigen Gasgemischen

in heißen eisernen Druckgefäßen verhindern, wenn in dem drucktragenden

äußeren Gefäß ein gegen chemische Einwirkung und Diffusion von

Wasserstoff beständiges inneres Gefäß angeordnet ist, welches von

ersterem durch ein druckaufnehmendes Mittel derart

getrennt ist, daß der Wasserstoff nur mit dem inneren

Reaktionsgefäß, nicht aber mit den heißen Teilen der

äußeren drucktragenden Wand in Berührung kommt.

Versuche haben nun ergeben, daß bei Verwendung

einer Schmelze, z. B. eines Metallbades, in dem Zwischen-

raum man sich für das Reaktionsgefäß nicht auf Material

zu beschränken braucht, welches gegen Wasserstoff

beständig ist und ihn nicht diffundieren läßt. Wenn

schon durch die Schmelze eine Berührung des Wasser-

stoffs mit der äußeren, heißen, drucktragenden Wand

verhindert wird, so braucht für das Reaktionsgefäß

nur ein Material gewählt zu werden, welches unter

den vorhandenen Bedingungen seine Form behält und

keine schädigende Schmelze nach innen gelangen läßt.

Ein schwacher chemischer Angriff schadet nichts. Man

kann also auch Gase durchlassende Stoffe, wie un-

glasiertes Porzellan, Magnesia u. dgl. verwenden. Am

besten eignen sich Metalle, unter diesen insbesondere kohlenstoffarmes

Eisen. Als Schmelze eignen sich besonders leicht schmelzende Legie-

rungen, wie WOODSches Metall. Man füllt beispielsweise in das unten

geschlossene starkwandige eiserne Gefäß A WOODsche Legierung, er-

hitzt auf 100 ° C. und setzt ein zweites dünnwandiges, unten ge-

schlossenes Gefäß B aus Eisen so ein, daß es oben in schwebender

Lage gehalten wird, jedoch der innere Hohlraum C und der äußere D

nicht gasdicht gegeneinander abgeschlossen sind. Die Schmelze reicht

bis zu der Linie e. Nach dem Aufschrauben des Deckels wird das

Gefäß unter Druck gesetzt und von außen auf die gewünschte Tempe-

ratur erwärmt. Oberhalb der Linie e darf die Temperatur des äußeren

Mantels 200° C. nicht überschreiten . Bei einem mehrtägigen Versuch

mit einem Stickstoff-Wasserstoff- Gemisch unter 150 at Druck und bei

einem H-Gehalt von 90 % konnte bei einer Temperatur von 550 ° C. keine

Änderung der prozentualen Zusammensetzung der Gasmischung festgestellt

werden. (D.R. P. 290877 vom 13. November 1913, Zus. zu Pat. 286853.) i

Herstellung von assimilierbaren Kalkphosphaten. Edgard

Ciselet und Camille Deguide , Brüssel.2) (D. R. P. 291251 vom

13. Februar 1914.) . i

11

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 145. ¹) Chem.-Ztg. Repert. 1915, S. 369. 2) Ebenda 1914, S. 586 ; Franz. Pat. 468042.
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DarstellungvonAcetaldehyd aus Acetylen. Chemische Fabriken aus Kohlenstoff. E. Jolicard.

Griesheim - Elektron. Das Arbeiten mit heißen, stark verdünnten

Säuren bietet den Nachteil, daß das Quecksilbersalz sehr rasch zu

Metall reduziert wird. Es wird möglich, konzentrierte Säure auch in

der Hitze (50-70 ° C) anzuwenden, wenn das Acetylen in ununter-

brochener Weise und im nennenswerten Überschuß durchgeleitet wird,

wobei jedoch die Siedetemperatur vermieden werden soll. (Franz. Pat.

474246 vom 29. Juni 1914.) sb

Aufnahme von Acetylen in katalytischen Prozessen . G. Boiteau,

Paris. Die Aufnahme wird beschleunigt und die Teerbildung hintan-

gehalten, wenn der Kontaktstoff in der Reaktionsmasse selbst (z. B. aus

Quecksilberacetat bezw. HgO und Schwefelsäure) erzeugt wird. (Franz.

Pat. 475853 vom 20. März 1914, Engl. Pat. 15919 vom 3. Juli 1914.) sb

Darstellung von 3-Methylbutinol, seinen Homologen und Ana-

logen. Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. Man läßt

Aceton, seine Homologen und Analogen bei Gegenwart von Alkali-

alkoholaten, z. B. Natriumalkoholat, auf Acetylen einwirken. (D. R. P.

291185 vom 24. März 1914, Zus. zu Pat. 280226.¹)

--

r

Darstellung von N-Alkylderivaten organischer Basen. Farben-

fabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. In dem Verfahren des

D. R. P. 2878022) ersetzt man den Formaldehyd durch andere Aldehyde,

wie z. B. Acetaldehyd, Propionaldehyd, Benzaldehyd, Phenylacetaldehyd.

(D. R. P. 291222 vom 10. Juni 1914, Zus. zu Pat. 287 802.)

Darstellung von Acidylderivaten der Xanthinreihe.

r

Firma

E. Merck, Darmstadt. - Verbindungen X. CO . R, X.CO.R.CO.X

und X.CO.X (worin X den Rest des Xanthins bezw. seiner Mono-

oder Dialkylhomologen, R das Radikal einer beliebigen, aktiven Wasser-

stoff enthaltenden Verbindung, wie eines Alkohols, Phenols oder Amins

bedeutet) werden erhalten, indem man Derivate der Chlorkohlensäure

auf Metallsalze von Xanthinen einwirken läßt oder Xanthinchlorocarbo-

nate nach den üblichen Methoden mit aktiven Wasserstoff enthaltenden

Verbindungen, wie Alkoholen, Phenolen, Aminen oder Xanthinbasen,

zur Umsetzung bringt. Diese Verbindungen sind durch Alkalien meist

leicht verseifbar, gegen Säuren jedoch genügend beständig. (D. R. P.

290910 vom 2. August 1914.) r

Darstellung von Carbonsäuren der Oxyarylcarbonsäurearylide.

Chemische Fabrik Griesheim - Elektron , Frankfurt a. M. — Man

erhitzt Oxyarylcarbonsäuren mit Aminoarylcarbonsäuren und wasser-

entziehenden Mitteln, wie Phosphortrichlorid, Thionylchlorid o . dgl. bis

zum Aufhören der Salzsäureentwicklung zum Sieden, vorteilhaft in

einem indifferenten Suspensions- oder Verdünnungsmittel. (D. R. P.

291139 vom 23. Januar 1914.) r

Gewinnung von flüssigen aromatischen Kohlenwasserstoffen

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 125. 2) Ebenda 1915, S. 433.

¹) Chem.-Ztg. Repert. 1914, S. 581.

-

->

Kohlenstoff wird in einem Ofen

ohne äußere Wärmezufuhr bei 400 ° C. mit Wasserstoff in entstehendem

Zustande (Heißluft mit überhitztem Wasserdampf bei 500 ° C., CO als

Generatorgas oder Wassergas mit Wasserdampf: CO+H2O— CO₂

+ Hg) in Gegenwart von gasförmigen (Cl, HCI) oder festen Kontakt-

stoffen (Cu, Ni) behandelt. (Franz. Pat. 475433 vom 17. Febr. 1914.) sb

Herstellung von 3-Nitro- und 3-Aminocarbazolmonosulfosäure

sowie deren am Pyrrolstickstoff alkylierten Derivaten. Farbwerke

vorm. Meister Lucius & Brüning. 3-Nitrocarbazol oder dessen

N-Alkylderivate werden mit sulfierenden Mitteln solcher Konzentration

bezw. so lange und bei solchen Temperaturen, zweckmäßig in Gegen-

wart von indifferenten Lösungsmitteln, behandelt, daß die Bildung von

3-Nitrocarbazoldi und -polysulfosäuren bezw. deren am Pyrrolstickstoff

alkylierten Derivaten nicht oder nur in untergeordnetem Maße eintritt,

und dann gegebenenfalls die so erhaltenen Nitromonosulfosäuren redu-

ziert. (D. R. P. 291023 vom 7. September 1913.)

-

r

Darstellung von substituierten Mercaptanen der Anthrachinon-

reihe. Chemische Fabrik Griesheim - Elektron. Man erhitzt

a-Amino- bezw. a- Oxyanthrachinone oder deren in den o-Stellungen

zu den α-Amino- bezw. a-Oxygruppen nicht substituierten Derivate mit

konzentrierten Schwefelalkalien. Die Reaktion erfolgt in der Weise, daß

unter Erhaltung des a-Substituenten der Mercaptanrest in o-Stellung zu

jenem eintritt. Auch a, a-Diamino-, a, α-Dioxy-, a, α-Oxyaminoanthra-

chinone, ferner a-Polyamino- und a-Polyoxyanthrachinone mit freien.

o-Stellungen lassen sich in die entsprechenden Mercaptanderivate über-

führen. (D. R. P. 290084 vom 30. Juni 1914.)

-

r

Darstellung von Chloranthrachinon. Aktien - Gesellschaft

für Anilin - Fabrikation , Berlin -Treptow. Man läßt Phosphor-

pentachlorid, Phosphortrichlorid oder Phosphoroxychlorid auf Oxy-

anthrachinone einwirken, wodurch die Hydroxylgruppen durch Chlor

ersetzt werden, ohne daß die Ketogruppen angegriffen oder Wasserstoff-

atome des Kerns substituiert werden. (D. R. P. 290 879 v. 22. April 1914.) r

Darstellung von Dichloranthracenhexachlorid und -octochlorid.

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning.
An Stelle von

Tetrachlorkohlenstoff wie im D.R. P. 284 790¹) wird Sulfurylchlorid ver-

wendet. (D. R. P. 289133 vom 3. April 1914, Zus. zu Pat. 284790.) r

-

Darstellung von Chlorderivaten des N-Dihydro- 1,2,2'1 '-anthra-

chinonazins und seiner Substitutionsprodukte. Farbwerke vorm.

Meister Lucius & Brüning. --Bei der Behandlung von N-Dihydro-

1,2,2,1'- anthrachinonazin oder dessen Substitutionsprodukten mit

Schwefelchloriden bei höherer Temperatur, mit oder ohne Katalysatoren,

wirken diese nicht schwefelnd, sondern lediglich chlorierend.

erhält die entsprechenden Chlorderivate. (D. R. P. 289 279 vom

3. Januar 1914.)

¹) Chem.-Ztg. Repert. 1915, S. 301 .

24. Öle. Fette. Kerzen. Seifen .*)

-
Raffinieren von Ölen und Fetten. S. Morgenstern , Leipzig.

Abfallfette , Fischtran usw. werden gebleicht und geruchlos gemacht

durch Erhitzen mit Alkalien bezw. Erdalkalien im Autoklav bei Tem-

peraturen oberhalb 150 ° C., und zwar über die Grenze der einfachen

Verseifung, wobei die gesundheitsschädlichen Dämpfe nicht entweichen

dürfen. Das Produkt , läßt sich auf Seife verarbeiten. (Franz. Pat. 473761

v. 19. Juni 1914 ; Engl. Pat. 14571 v. 17. Juni 1914.) sb

Untersuchungen fettreicher Früchte und Samen unserer Kolonien

(V. Coula edulis und Limania Warneckei) . H. Wagner und J. B.

Lampart. (Ztschr. Unters. Nahr.- u. Genußm. 1915, Bd. 30, S. 221.) kt

Koloniale Rohstoffe. Badermann. (Seifenfabr. 1915, Bd. 35,

S. 638-639.) r

Cottonöl und Cottonstearin. G. Knigge. (Seifenfabr. 1915,

Bd. 35, S. 657.) r

Die Verarbeitung von Tranen, Fischfetten und Abfallprodukten

in der Seifen-, Stearin- und Fettsäure - Industrie. C. H. Keutgen.

(Seifens.-Ztg. 1915, Bd. 42, S. 573-574, 594-595.)

A. Meyer. (Apoth.-Ztg. 1915,Fettes Öl aus Rosensamen.

Bd. 30, S. 595.)

-

r

S

Herstellung von Emulsionen. Flakes Aktieselskab. Die

zu emulsionierenden Stoffe (Fette) werden in die Flüssigkeit durch auf-

einanderfolgende Öffnungen in eine oder mehrere Kammern mit be-

*) Vergl. Chem .-Ztg. Repert. 1916, S. 138.

r

weglichen Organen eingeführt, in welch letzteren sich die Flüssigkeit

ununterbrochen bewegt. (Franz. Pat. 475097 v. 11. Juli 1914.) sb

Die Fettfarben. St. Ljubowski. (Seifensieder-Ztg. 1915, Bd. 42,

S. 769, 789, 809 und 832.) CS

Darstellung von sulfierter Palmitinsäure. Levinstein Ltd.

Das Sulfieren der Palmitinsäure (Japanwachs, Palmöl) gelingt, wenn es

(bei 40-50° C ) in Gegenwart von Fetten (Olein, Ricinöl, Wollfett,

Stearin) oder von Körpern vorgenommen wird, die eine Sulfosäure zu

bilden vermögen. Die Produkte sind löslich bezw. emulsionierbar.

(Franz. Pat. 475212 vom 16. Juli 1914.) sb

Darstellung von sulfierter Stearinsäure. Levinstein Ltd. -

Gleiche Teile von Handelsstearin und Palmöl bezw. Wollfett, Talg,

Ricinöl usw. werden geschmolzen, auf 40 ° C. abgekühlt und all-

mählich mit H₂SO (50 T. von 100 % auf 200 T. Fettgemisch) bei

40-45 ° C. sulfiert.
40-45° C. sulfiert. Das Produkt wird rasch umgeschmolzen , da es

säurehaltig der Hydrolyse anheimfällt. (Franz. Pat. 475 211 vom

16. Juli 1914.)

-

sb

Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Seifenpulver.

Weber & Seeländer, Maschinenfabrik, Helmstedt. Die breiige

Seifenmasse wird mittels Preßluft auf gekühlte Platten geleitet und auf

diesen ständig gewendet und bewegt, sodaß die Masse in körnigem

Zustand erstarrt. Abb. 1 zeigt teils im Aufriß , teils im senkrechten

Schnitt eine geeignete Vorrichtung. Der Behälter a dient zur Auf-

nahme der Fett- und Leimmasse. Unter ihm befindet sich das Meß-
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Abb. 2.

n

dem Gießarm / mit der Welle drehen. Die Winkelstellung der Schaber

oder Kratzer n (siehe Abb. 2) ist veränderlich und entgegengesetzt zu

der Stellung der auf der nächstoberen Kühlplatte kreisenden Schaber.

Die Kühlplatten sind abwechselnd in der Nähe des Umfanges und

der Mitte mit Durchlaß-Öffnung o versehen. Die kreisenden Schaber

wenden die Seifenmasse und bewegen sie in Spirallinien auf jeder

Kühlplatte von der Mitte nach dem Umfang oder umgekehrt. Durch

die Öffnungen o fällt die Seifenmasse auf die nächstuntere Kühlplatte

und gelangt so allmählich durch den ganzen Kühlapparat hindurch

zum Auslauf, von wo sie als körniges Erzeugnis in eine Mühle zur

Pulverisierung befördert wird. Um eine stärkere Abkühlung der Masse

auf dem oberen Kühlteller zu bewirken und die sich bildenden Dämpfe

abzusaugen, kann mittels eines Ventilators Luft darüber geblasen werden.

(D. R. P. 285984 vom 27. September 1913.) i

Verseifung von Fetten mittels geringer Ammoniakmengen.

P. A. Barbé, G. de Paoli , F. Garelli und Soc. Ammonia italiana

Ammoniak bezw. Ammoniakseife wird in so geringen Mengen

(0,4-0,7 % vom Fettgewicht) als Zusatz bei Verseifung mittels Wasser-

dampf unter Druck angewandt, daß es lediglich als Katalysator wirkt

und die Hydrolyse unterstützt, ohne eine Verseifung zu veranlassen.

(Franz. Pat. 476470 vom 19. September 1914.) sb

- Die

Umwandlung von Ammoniakseife in Natronseife. P. A. Barbé,

G. de Paoli , F. Garelli und Soc. Ammonia italiana.

Ammoniaksejfenlösung wird mit (25% iger) NaCl-Lösung wiederholt be-

handelt, wobei jedesmal die inerte Salzlösung NaCl + NH4Cl ab-

gelassen wird. (Franz. Pat. 476471 vom 19. September 1914.) sb

Die Zusammensetzung ausländischer Seifen . K. Braun.

Nach den Untersuchungen einer Anzahl von französischen und deutschen

Seifen ist der Wert der Fettsäuren in den letzteren ein höherer als in

den französischen Erzeugnissen. Diese wurden aber teurer bezahlt !

(Apoth.-Ztg. 1915, Bd. 30, S. 561.)

27. Faserstoffe. Cellulose. Papier. Plastische Massen.*)

Wirkung der Schwefelsäure beim Lösen der Cellulose. W.

Zänker. Die Herstellung einer brauchbaren Spinnlösung ist eine

der wichtigsten Vorbedingungen zur Herstellung einer guten Kunst-

seide. Die Natur der Cellulose und die Art, wie sie in Lösung ge-

bracht wird, spielen eine große Rolle. Die Cellulose muß so be-

handelt werden, daß ihre Spinnverbindung genügend leicht löslich

wird, ohne zu große Beeinträchtigung der Molekularaggregation , wo-

durch die Festigkeit des Fadens leidet. Es hat sich nun gezeigt, daß

die mit geringen Mengen von Säure , z. B. Schwefelsäure, behandelte

Cellulose nicht ohne weiteres brüchig wird, wenn die Bildung von

Oxy- und Hydrocellulose unbedingt vermieden wird. Eine geringe

Menge Schwefelsäure (1/100 %) wirkt nicht ohne weiteres zerstörend ein,

sondern erhöht zunächst die Zerreißfestigkeit bis zu 30% und erst bei

länger andauerndem Erhitzen zeigt sich eine carbonisierende Wirkung.

Durch Behandlung mit verdünnter Säure wird die Cellulose leichter

löslich und liefert Kunstseidenfäden von guter Festigkeit. Behandelt

man die so vorbereitete Cellulose z. B. mit Essigsäureanhydrid, so erhält

man eine bessere Spinnlösung, als wenn man die Schwefelsäure als

Katalysator dem Anhydrid zusetzt. (Kunststoffe 1916, Bd. 6, S. 17.) x

Zerstörung der Schafwollfaser durch Stockbakterien. Gustav

Ulrich. Die Zerstörung der Wollfaser durch » Stock< oder >> Spor<<

ist nach W. KALMANN auf die Tätigkeit von Stockbakterien zurück-

zuführen , während die Veränderung der Faser durch Schimmelpilze

anderer Natur ist, jedoch öfters neben Stockbildung beobachtet wird.

Stock entsteht auf alkalischer Wolle unter Zusammenwirken von Hitze

und Feuchtigkeit, besonders auf in der Gärungsküpe gefärbter Wolle

und wird schon durch schwaches Absäuern verhindert. Die rück-

bleibende Seife nach der Walke soll gleichfalls zur Bildung von Stock-

flecken beitragen. Bei Untersuchung von österreichischen hechtgrauen

Militärtuchen wurde ein typischer Fall von Stockbildung beobachtet. In

der Mitte des Stückes zeigten sich wolkige Stellen, und die Zerstörung

war teilweise so weit gediehen, daß die natürliche Oberfläche der

Streichgarnware nicht mehr vorhanden und das Gewebe stellenweise

sehr brüchig war. Die aus dem Gewebe herausgelösten Fäden

zeigten bedeutende Festigkeits- und Dehnungsunterschiede, welche aller-

dings nach der mikroskopischen Untersuchung nicht einzig und allein

auf die Einwirkung des Stocks, sondern auch auf die Ungleichheit des

Gespinstes zurückgeführt werden mußten. Das mikroskopische Bild

zeigte , daß nicht nur die Epidermiszellen , sondern auch die spindel-

förmigen Faserschichtzellen aus dem natürlichen Verbande gelöst wurden.

Ungefärbte und mit Indigo geküpte Wolle ließ die Zerstörung deutlich

erkennen. Die mikroskopische Durchsuchung der pinselförmigen Riß-

stellen ließ ziemlich deutlich den Zusammenhang zwischen dem Grad

S

der Zerstörung des Wollhaares durch Stockbildung und abnehmender

Festigkeit erkennen ; der Bruch trat dort ein , wo viele der Wollfasern

durch Stockbakterien eine weitgehende Zerstörung erfahren hatten. In

einem andern Falle waren einzelne der melierten weißblauen Stellen

der weißen Wolle fast völlig beraubt und erschienen einheitlich blau

als dunklere, scheinbar abgeriebene Flecken ; die Zerfaserung der weißen

Wolle trat scharf hervor, während die mit Indigo gefärbte keine nennens-

werte Veränderung erlitten hatte. Es ist dies ein Fall, daß im Gegen-

satz zu den sonst meist auftretenden Erscheinungen die geküpte Wolle

nicht eher als die weiße stockig wird. (Brünner Monatsschr. f. Textil-

Ind. 1915, Bd. 22, S. 168.)

-

Herstellung von als Ersatzstoff für Flachs , Hanf und Jute

brauchbaren Fasern aus Cyperus Papyrus L. Dr. Paul Hoering,

Berlin.Berlin. Nach eingehenden Versuchen kann das Verfahren des Haupt-

patentes 290605¹) dadurch abgekürzt werden , daß man die Stauden,

frisch geerntet, durch eine kräftige Presse gehen läßt und in ihr das

Wasser bis auf etwa 5% entfernt. Sind die Stengel nicht mehr ge-

nügend feucht, so werden sie vor dem Pressen in Wasser eingeweicht.

Durch das starke Pressen der feuchten Stauden sollen die Parenchym-

zellen durch Platzen deformiert werden und sich durch darauffolgende

mechanische Behandlung von den Baststrängen leicht trennen lassen.

(D. R. P. 291302 vom 30. Juni 1914, Zus. zu Pat. 290605.) i

Papierindustrie und Ersatzstoffe. Udo Haase. - Besprechung

der Verwendung von Produkten der Papierindustrie als Ersatzstoffe für

andere Materialien. (Kunststoffe 1916, Bd. 6, S. 10 u. 21.)

---

x

Vorrichtung zum Entfernen magnetischer Körper aus Papier-

stoff mit Hilfe von Elektromagneten, welche unter dem Sandfang

angeordnet sind. Arthur J. Newell , Holyoke, V. St. A., und Robert

Joseph Marx, London.
Joseph Marx , London. Die Polschuhe der Magnete sind halb-

kreisförmig ausgebildet und in einer Vertiefung des Sandfanges an-

geordnet, durch welche der fließende Papierstoff mittels eingebauter

Querwände geführt wird. Die Magnetspulen und die Leitungsdrähte

sind von Hülsen umschlossen , welche an der Eintritts- und Austritts-

stelle die Leitungsdrähte gegen Feuchtigkeit abdichten, aber im Innern

so weit sind , daß sie Volumänderungen der Drähte gestatten. Die

Magnete können in beliebiger Anzahl verbunden werden, ohne daß

man die Polschuhe aus der Vertiefung des Sandfanges herauszunehmen

braucht. (D. R. P. 291 175 vom 7. März 1915.)
i

-
Neue Kombinationen für künstliche Produkte. H. Pufahl.

Kurze Beschreibung plastischer Massen wie Elfenbeinguß, Kunstholz,

Papiermaché, Galalith, Schildpattersatz und Bernsteinersatz. (Kunststoffe

1916, Bd. 6, S. 7.) x

*) Vergl. Chem.- Ztg. Repert. 1916, S. 161. ¹) Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 126.
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29. Färberei. Anstriche. Imprägnierung. Klebemittel.")

Untersuchungen feldgrauer Sommer-Uniformstoffe. E. Seel

und A. Sander.¹) Im Sommer 1915 wurde eine große Anzahl feld-

grauer baumwollener Sommer-Uniformstoffe chemisch und physikalisch

untersucht. Unter den etwa 100 Stoffproben aus süddeutschen Färbereien

befand sich nur eine Indanthrenfärbung, die übrigen waren sämtlich

mit Schwefelfarben gefärbt, vermutlich wegen der Schwierigkeit, erstere

schnell mustergetreu herzustellen. Die Methoden zur Untersuchung

der Art der Färbung und des Wasserdichtmachens werden genau be-

schrieben. Die untersuchten Proben entsprachen in ihren Imprägnierungen

den Abnahmevorschriften und waren mit Ausnahme vereinzelter Muster,

die auch mit Ather ausziehbares Paraffin enthielten , sämtlich nur mit

Tonerdeseifen imprägniert. Bei der Prüfung mit der SCHOPPERSchen

Zerreißmaschine zeigte fast die Hälfte von 24 Proben ungenügende

Festigkeit. Mikroskopisch konnte in den untersuchten Stoffen nichts

Auffallendes gefunden werden. Die Stoffe wurden analysiert in der

Annahme, daß die Schwankungen in ihrer Festigkeit auf unvorsichtiges

oder fehlerhaftes Imprägnieren zurückzuführen seien. Ein Gehalt der

essigsauren oder ameisensauren Tonerde an schwefelsaurer Tonerde kann

die Baumwolle beim heißen Trocknen schwächen. Die Untersuchung

je einer guten und einer schwachen Probe von Rock- und Hosenstoff

ergab, daß die zwei schwachen Proben mehr Sulfat als die zwei guten

Proben enthielten ; aber nur die eine der zwei schwachen ließ durch

deutlich saure Reaktion gegen Kongopapier auf Gegenwart freier

Schwefelsäure schließen. Verf. führen die geringe Festigkeit der unter-

suchten Proben auf den Gehalt an Schwefelsäure oder an hydrolysier-

baren Sulfaten zurück. Wasch- und Schweißechtheit wurden im all-

gemeinen in dem verlangten Grade von den Schwefelfärbungen erreicht.

Bei schärferen Proben traten erhebliche Unterschiede zu gunsten der

Indanthrenfärbung hervor, besonders auch bei Wetter- und Tragechtheits-

versuchen. Die chemische Untersuchung bestätigte die Vermutung, daß

die Mängel in der Festigkeit der Stoffe auf fehlerhaftes Imprägnieren

zurückzuführen sind. Beim Wasserdichtmachen der Stoffe ist daher

nur sulfatfreie essigsaure oder ameisensaure Tonerde zulässig; denn die

Anwesenheit von Schwefelsäure oder leicht hydrolysierbaren Sulfaten,

selbst in geringen Mengen, schwächt die Faser erheblich unter den

beim Imprägnieren herrschenden Bedingungen. (Ztschr. angew. Chem.

1916, Bd. 29, S. 92.)

Wie die Verf. zutreffend feststellen, ist die Gegenwart von freier Schwefelsäure

in Baumwollwaren unbedingt zu vermeiden ; auch die Gefahr einer Schwächung

der Baumwolle durch Aluminiumsulfat ist nicht zu bezweifeln. Das ziemlich

umfangreiche Material, welches Verf. beibringen, liefert indessen hierfür keine

schlüssigen Beweise, weil nur die angeblich durch Imprägnierung geschwächten

Stoffe, nicht aber die zugehörigen nicht imprägnierten geprüft wurden , es fehlt

die sichere Unterlage für die Feststellung, ob die Ware überhaupt durch die

Imprägnierung und durch welche bestimmten Einwirkungen sie geschwächt

wurde. Soll die Veränderung eines Textilstoffes durch chemische, physikalische

oder mechanische Einwirkungen festgestellt werden, so kann dies nur durch

vergleichende Untersuchung des den Einwirkungen ausgesetzten und des ursprüng-

lichen, vor den Einwirkungen bewahrten Materials geschehen ; andernfalls ist

zu befürchten, daß die eigentliche Ursache übersehen wird. Obwohl diese Forde-

rung selbstverständlich erscheint, wird doch dagegen häufig verstoßen, weshalb

hier ausdrücklich darauf hingewiesen sei! Im vorliegenden Fall hätten der

imprägnierte und der nicht imprägnierte Stoff nebeneinander verglichen werden

müssen, bevor ein bestimmtes Urteil geäußert werden konnte, und wenn dann

noch der ungefärbte Rohstoff ebenfalls zum Vergleich herangezogen worden wäre,

so hätte sich vielleicht gezeigt, daß dieser schon minderwertig und gar nicht

stärker als der imprägnierte war; jedenfalls wäre eine Feststellung in der einen

oder anderen Richtung wertvoll gewesen. Der Nachweis der Schwefelsäure war

zweckmäßig nach den Angaben von Zänker und Schnabel ) zu ergänzen und

auf eine größere Anzahl Proben auszudehnen. In Anbetracht des Umstandes,

daß Fasern, Garne und Gewebe nie durch die ganze Masse genau gleichartig

sind, sondern immer Schwankungen in der Beschaffenheit aufweisen, kann nur

die Untersuchung einer größeren Anzahl Proben eine richtige Beurteilung ge-

währleisten. x

Einwände gegen Freibergers Vorschlag zur Unterscheidung des

Weiß für Druck- und Weißwaren. R. Haller. - FREIBERGER ) hat

vorgeschlagen, reinweiße Baumwollappen mit Bäuchlauge in

schiedener Verdünnung zu klotzen und so eine Skala von verschiedenem

Weiß zu schaffen, die zur Beurteilung eines vorliegenden Weiß dienen

Hierfür fehlt zunächst eine Festlegung des >> reinen Weiß « als

Ausgangspunkt der Skala. Der Begriff des guten Weiß ändert sich

nach Wünschen und Anschauungen der Kundschaft. Ferner ist die

Bäuchlauge von verschiedener Zusammensetzung, je nach Arbeitsweise

soll.

Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 155 .

9) Färber-Ztg. 1913, Bd . 24, S. 281 .

3) Färber-Ztg. 1915, Bd. 26.

¹) Ebenda 1916, S. 87.

1

und Beschaffenheit der Bleichware. Die Verwendungsmöglichkeit wird

deshalb nicht über den Bereich des Bleichpostens herausreichen , der

die Bäuchlauge zur Herstellung der Skala geliefert hat. (Färber-Ztg.

1916, Bd. 27, S. 6.)

-

x

Einwände gegen Freibergers Vorschlag zur Unterscheidung des

Weiß für Druck- und Weißwaren. Bemerkungen zu R. HALLERS Kritik.

M. Freiberger. Verf. erwidert auf HALLERS Kritik (s. vorst. Ref.) ,

daß er selbst vorgeschlagen habe , durch den nächsten Koloristen-

kongreß allgemein gültige Typen für die Weiß- Skala festzusetzen. Im

übrigen arbeite er seit etwa zwei Jahren mit drei Skalen , die er sich

aus drei Stoffen hergestellt habe, und erziele überraschend gute Re-

sultate. (Färber-Ztg. 1916, Bd. 27 , S. 26.) x

Vorschlag zur möglichsten Beseitigung der Seidenerschwerung

während des Krieges. E. Ristenpart. (Färber-Ztg. 1916, Bd. 27, S. 25.) x

-

Herstellung eines Bastseifenersatzes zum Färben von Seide,

Gespinsten und Geweben aus Seide und aus Seidenabfällen. Ge-

brüder Schmid, Basel. Man verkocht Seidenraupenpuppen bezw.

seidenraupenpuppenhaltige Seidenabfälle mit Wasser, dem, um die in

den Puppen befindlichen Öle zu verseifen, Soda zugesetzt ist. (D. R. P.

291075 vom 8. April 1915.) r

Farben-
Herstellung von schwarzen Färbungen auf Wolle.

fabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. Man behandelt die Wolle

mit Lösungen von Mono- oder Polysulfosäuren von p-Amino- oder

p-Arylaminoaryl-3-naphthylaminen oder ihren Substitutionsprodukten unter

Zusatz von Säuren, oxydiert hier auch in demselben oder in besonderem

Bade mit Oxydationsmitteln, wie Chromaten, Bichromaten oder Chrom-

säuren, mit oder ohne Zusatz von Säuren oder Salzen , zu den

Färbungen. (D. R. P. 291021 vom 2. Mai 1914.)
r

Färben von Pelzen, Haaren, Federn u. dergl. Farbwerke

vorm. Meister Lucius & Brüning. Das zu färbende gebeizte

oder ungebeizte Material wird mit einer Lösung von 1,5 - Dioxy-2-amino-

naphthalin behandelt und die Färbungen durch Luftoxydation entwickelt.

(D. R. P. 291008 vom 30. Juli 1914.) r

Färben von toten oder lebenden Haaren, Pelzen, Federn u. dg¹.

Dr. Fred. Fresenius und Adolf Zimmer, Frankfurt a. M. - Man

verwendet Ammoniummolybdänat unter Mitwirkung von organischen

aromatischen Verbindungen, welche OH- oder NH -Gruppen enthalten,

wie Gerbsäure, Pyrogallol, Brenzcatechin oder o-Phenylendiamin, unter

Zusatz von Metallsalzen , wie Nickel- , Kobalt- , Mangan- , Wismut- ,

Eisen- usw. Verbindungen, zur Hervorbringung von Farbentönungen.

(D. R. P. 291138 vom 22. Dezember 1914.) r

Imprägnieren von Kraftübertragungsmitteln, wie Leder- oder

Textil -Treibriemen. Oskar Heublein , Frankfurt a. M. - Das Ein-

tauchen der Riemen in die erwärmte Imprägnierungsmasse hat den

Nachteil, daß bei niederen Temperaturen, z. B. 60-90º C., die Masse

noch nicht genügend in das Innere des Leders eindringt, während bei

höheren Temperaturen das Leder dem Verbrennen ausgesetzt ist. Beim

Verdünnen des dickflüssigen Imprägnierungsmittels mittels fetter Ole

wurde sowohl die Adhäsionswirkung verringert als auch der Riemen

stark verlängert. Ferner wurde das Öl beim Betriebe zum großen Teil

weggeschleudert. Zur Vermeidung dieser Nachteile verwendet man

nach dieser Erfindung bei gewöhnlicher Temperatur flüssig bleibende

Lösungen von adhärierend wirkenden festen Stoffen, wie Wollfett, Pech

oder Asphalt, in Chlorderivaten der Kohlenwasserstoffe, z. B. Tetra-

oder Pentachloräthan, oder Di-, Tri- oder Perchloräthylen. Statt dieser

Lösungsmittel kann man auch Petroleum, Benzin, Ketone, Kohlen-

wasserstoffe der Benzolreihe, Terpentinöl, Chlorhydrine oder Gemische

solcher Lösungsmittel anwenden. Beispielsweise wird eine Mischung

aus gleichen Teilen Neutralwollfett und Petroleumasphalt in der 20 fachen

Menge Perchloräthylen gelöst. Mit dieser Lösung werden Riemen oder

Seile in neuem oder gebrauchtem Zustande, während der Arbeit oder

im Ruhezustande, bei beliebiger Temperatur imprägniert. Dieses Im-

prägnierungsmittel soll auch in übermäßig gefettetes Leder leicht ein-

dringen und Krusten sowie verharzte Stellen leicht lösen und sich gleich-

mäßig im Leder verteilen. (D. R. P. 291 461 vom 10. Januar 1915.) i

--

Verzierung von Holz, Kompositionsmasse und anderen Stoffen.

Martin Wiesemann , Görlitz. In das zu bearbeitende Material

werden auf der Rückseite mehr oder weniger profilierte Rinnen und

auf der vorderen Seite durch Auskehlung oder dergl. Durchbrechungen

verschiedenster Form in bestimmten Abständen angebracht. In die

Rinnen der Rückseite werden durchgehende Einlagen eingefügt, welche

an den Durchbrechungen von vorn sichtbar werden und auswechselbar

sein können. (D. R. P. 291 262 vom 7. April 1915.) i
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32. Photochemie und Photographie.*)

m

Über eine Selenform, welche besonders lichtempfindlich ist.

Deren Verwendung zum Bau von Selenzellen für die Photometrie.

Louis Ancel. - Dieselbe entsteht in graublauer, kleinkrystalliner Aus-

bildung, wenn man geschmolzenes, glasiges Selen unter Druck schnell

abkühlt. (Bull. Soc. Chim. 1915, Bd. 17, S. 10.) ph

Wellenlängenmessungen nach dem internationalen System im

Bogenspektrum der Elemente von Rot bis Infrarot (Aluminium,

Blei, Gadolinium, Gold, Kupfer, Neodym, Praseodym, Silber, Thallium,

Yttrium , Zink). Josef Maria Eder. (Sitz.- Ber. K. Akad. Wissensch.

in Wien. Math.-nat. Kl . IIa 1915, Bd. 124, Heft 1 u. 2.) ph

Über die Fluorescenz von Schwefel-, Selen- und Tellurdampf.

D. Diestelmeier. (Ztschr. wiss. Phot. 1915, Bd. 15, S. 18-32.) ph

Eine hochviscose, lichtempfindliche Wasserlösung zweier starker

Säuren. Hakan Sandquist. Die 10-Bromphenanthren-3- oder

-6-sulfosäure existiert in zwei Formen. Die eine geht bei Belichtung

in die andere über. Welche Art von Isomerie oder Polymerie vorliegt,

kann noch nicht gesagt werden. (Arkiv Kemi 1915, Bd. 5, Nr. 17.) ph

Adsorptionswirkungen. Lüppo - Cramer. Gedanken über

die Beziehung der Lichtempfindlichkeit der Silberhaloide zu ihrer ge-

ringen Löslichkeit. Verliert AgCl im Licht Cl2, so ist das gebildete

Ag im AgCl fast gelöst und dadurch der Umkehrung der Reaktion

schwer zugänglich. (Kolloid-Ztschr. 1915, Bd. 16, S. 152-155 .) ph

-

-

-

-

Auslösung von Silbersalzreduktionen durch Schwefelsilber.

Lüppo- Cramer. Ebenso wie metallisches Silber und Gold übt

auch disperses Schwefelsilber eine Keimwirkung auf nascierendes Silber

aus. (Phot. Korresp. 1915, Bd. 52, S. 106-107.) ph

Lichtreifungen. Lüppo - Cramer. Auch die Zerstäubung des

jodierten Silberspiegels im Licht kann hierzu gerechnet werden, da im

Endeffekt größere Teilchen entstehen. Eine auf Glas gegossene Aristo-

emulsion wird bei der Belichtung im trockenen Zustande nur rot, im

feuchten Zustande dagegen unter Kornvergrößerung schwarz. (Kolloid-

Ztschr. 1915, Bd. 16, S. 150-152.) ph

-

Verdeckung der entwicklungsbeschleunigenden Wirkung der

Keimbloßlegung. Lüppo - Cramer. Der durch Belichtung ent-

standene Silberkeim kann durch umhüllendes Silberhaloid in seiner

Wirksamkeit gestört sein. Gewisse Lösemittel des letzteren können

den Keim so bloßlegen, daß er aktiver wird. Rhodanammonium wirkt

aber deshalb nicht bei allen Entwicklungsarten in dieser Weise, weil

es (ähnlich wie Citrat und Phosphat) die reduzierende Wirkung beim

Hydrochinon verzögert. (Phot. Korresp. 1915, Bd. 52, S. 107-110.) ph

Eine neue Methode zur Verbesserung zu harter Negative.

Lüppo-Cramer. Das von L. HELF angegebene Verfahren leistet

dies nicht. Die Wirkung einer Gerbung auf die Diffusion wird hier

wie in vielen anderen Fällen überschätzt. Auch die sehr verbreitete

Meinung, daß die schwächeren Bildteile sich nur an der Schichtober-

fläche, die stark belichteten Teile dagegen nach der ganzen Tiefen-

dimension verteilt sein sollen , ist im allgemeinen nicht zutreffend.

(Phot. Ind. 1915 , S. 375.)

-

ph

Photobromidbildung durch Reifung. Lüppo - Cramer. Eine

kornlose Bromsilbergelatineschicht wurde mit NaNO2 oder AgNO3 ge-

tränkt, belichtet und dann teilweise gereift, indem sie zur Hälfte

Ammoniakdämpfen ausgesetzt wurde. Bei der Behandlung mit an-

gesäuerter Persulfatlösung blieb an den gereiften Stellen rosagefärbtes

Photobromid zurück, während die Färbung an den nichtgereiften Stellen

verschwand. (Kolloid-Ztschr. 1915, Bd. 17, S. 26-27.)
ph

Photographie eines Hauchbildes. Lüppo -Cramer. Eine

jodierte Silberplatte, aus der durch Erwärmen alles überschüssige Jod

entfernt ist, erleidet an den belichteten Stellen eine Änderung des

Dispersitätsgrades. Hierauf einwirkende Joddämpfe erfahren eine Kon-

densation an den belichteten Stellen. (Kolloid-Ztchr. 1915, Bd. 17,

S. 27-28.) ph

Zur Frage von der „zerstäubenden" Wirkung des Lichtes, mit

besonderer Rücksicht auf die photographischen Probleme. H.
H.

Nordenson. Die von LÜPPO-CRAMER immer wieder vorgetragene

Ansicht von rein physikalischen Zerstäubungen gewisser Stoffe (z. B. Ag])

durch das Licht wird widerlegt. Beobachtet man tatsächlich eine

Dispersitätserhöhung, so ist diese die Folge chemischer Umwandlungen.

CRAMER stützt sich teilweise auf Angaben von LENARD, welche dieser

später aber zurücknahm ; er führt Angaben von DOELTER über den

Einfluß des Lichtes auf eine Änderung des Dispersitätsgrades an, ohne

dabei zu berücksichtigen, daß DOELTER nur von einer Dispersitäts-

verminderung (Kondensierung) spricht. Auch SIEDENTOPF hat im

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916 , S. 171 .

1

Ultramikroskop keine Zerstäubung, sondern nur eine Farbänderung des

Bromsilbers beobachtet. In den gewöhnlichen photographischen Schichten

sind bisher Strukturänderungen durch Belichtung niemals nachgewiesen

worden, und diesbezügliche Betrachtungen über die Natur des latenten

Bildes sind deshalb nicht angebracht. (Ztschr. wiss. Photogr. 1915,

Bd. 15, S. 1-17.) ph

Reifungsvorgänge. Raphael Ed. Liesegang. — Einige Angaben

von LÜPPO-CRAMER über die Kornvergrößerung in festen Gelatine-

schichten sind deshalb nicht richtig, weil er mit einer Agglutination

gröberer Silberhaloidteilchen darin rechnet. (Phot. Korresp. 1915, S.116.) ph

Über das Kopieren in der Sonne und im Schatten. Johannes

Gaedicke. Aus einem einzigen Versuch mit altem Zelloidinpapier

wird der Schluß gezogen, daß das im Schatten kopierte Papier sich

etwas rascher vergoldet, im Fixierbad aber etwas mehr von der Tonung

verliert als das in der Sonne kopierte. Die Abstufung in den tiefsten

Schatten ist bei letzterem etwas besser. (Jahrb. Phot. 1915, Bd. 28.) ph

--

Fernphotographie mit infraroten Strahlen. G. Michaud und J. F.

Tristan. Diese gelingt durch Sensibilierung der Trockenplatte mit

200 ccm 50 % igem Alkohol, 4 ccm Ammoniak, 0,04 g Alizarinblau S,

5 Tropfen 10 % igem Silbernitrat. (Photogr. Ind. 1915, S. 371.) ph

Einige praktische Betrachtungen über Rapidphotographie. A.

Abrahams. Für die Entwicklung wird wieder Pyrogallol empfohlen.

(Phot. Times 1915, Bd. 47, S. 293.) ph

--

Einfache Bestimmung der Lichtempfindlichkeit photographischer

Materialien. A. Cobenzl. (Atelier Phot. 1915, Bd. 22, S. 61—64.) ph

Über die Möglichkeit, von total unterbelichteten Negativen

brauchbare Abzüge zu erzielen . Adolf Lux. In vielen Fällen

kann die Uranverstärkung die Anfertigung eines Duplikatnegativs er-

setzen. (At. Phot. 1915, Bd. 22, S. 58-61 .) ph

-

Vereinfachtes, direktes Trockenaufziehverfahren. Rob. Renger.

Paztsch.Paztsch. In dem Referat¹) muß es Zeile 4 100 ccm denat. Spiritus

(nicht 1000) heißen. Bei dieser Konzentration schlägt der Lack selbst

durch die dünnsten Kopierpapiere nicht durch, und ein vorheriges Be-

streichen mit der Gummi arabicum - Formalin - Glycerin - Lösung ist voll-

ständig überflüssig. (Photograph 1915, S. 75 ; Photogr. Ind. 1915, S. 265.) r

-

Duplikatplatten mittels des Bichromatverfahrens. Erich Stenger.

Das von T. BOLAS angegebene Verfahren beruht auf einer Umkehr

des Bildes durch Solarisation . Die Bichromatbehandlung der Bromsilber-

platte veranlaßt infolge von Gerbung eine Entwicklungsverzögerung.

Die Gradation läßt sich durch Änderungen der Belichtungs- und Ent-

wicklungszeit erheblich beeinflussen. (Phot. Rundsch.1915, Bd. 52, S.157 .)ph

Zur Praxis der Kondensatorwahl. Johannes Jurz. (Phot.

Rundsch. 1915, Bd. 52, S. 131-133.) ph

Über den Einfluß der Temperatur des Hydrochinonentwicklers

auf die Färbung von Chlorbromsilberkopien. J. Milbauer. - Be

kanntlich lassen sich auf Pan-Papier je nach der Verdünnung des

vorgeschriebenen Hydrochinonentwicklers schwarze, grüne, braune, rote

und gelbe Bilder erhalten. Die Zeit, welche zur Ausentwicklung nötig

ist, ist bei 30° C. halb so groß und bei 11 ° C. doppelt so groß wie

bei 1712 ° C. Temperaturerhöhung führt leichter zu braunen, Temperatur-

erniedrigung zu grünen Tönen. Die bei niedrigeren Temperaturen

(z. B. 11° C.) erzielten Töne sind im allgemeinen brillanter und zeigen

besonders scharf hervortretende Lichter. Auch aus anderen Gründen,

z. B. zur Erzielung eines reinen Gelb, wird das Arbeiten bei niederer

Temperatur empfohlen. (Photogr. Rundsch. 1915, Bd. 52, S. 137.) ph

Über die Leitung eines großen Ätzereibetriebes . R. Russ

(Ztschr. Reproduktionstechnik 1915, Bd. 17, S. 49–50 .)
ph

Herstellung von mehrfarbigen Rasterplatten ganz aus Glas zur

Herstellung von Photographien in natürlichen Farben. Hermine

Wieland geb. Schmitz, Hamm i. Westf., und Dr. Ernst Mohr;

Magdeburg- Sudenburg. Die im D. R. P. 2835512) benutzten ge-

färbten Glaskügelchen , d. h. durch Glasflüsse schmelzbar gemachte

Metalloxyde o . dgl. sind nach vorliegender Erfindung in ihren Schmelz-

punkten je nach ihrer Farbe derart verschieden zusammengestellt, daß

sie nacheinander weich oder flüssig werden. Die niedrig schmelzenden

Glaskügelchen schließen sich bei der Erwärmung an die noch festen

Kügelchen mit höheren Schmelzpunkten lückenlos an und brennen zu-

letzt nach dem Schmelzen der Filterkugeln mit dem höchsten Schmelz-

punkt in die nun zähe Oberfläche des Filterträgers hinein. Die Filter-

schicht ist nach dem Auswalzen o . dgl . vollkommen lückenlos, so daß

Notbehelfe, wie Auspudern mit Kohlenstaub, überflüssig werden . (D.R. P.

291575 vom 11. September 1914, Zus. zu Pat. 283551.)

2) Ebenda 1915, S. 212,1) Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 104.

i

Verlag der Chemiker-Zeitung Otto v. Halem in Cöthen (Anhalt). Druck von August Preuß in Cöthen (Anhalt).
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2. Unterricht. Laboratorium. Allgemeine Analyse.")

-
Kriegslaboranten. W. Zänker. Ein beachtenswerter Aufsatz

über die Beschäftigung schwer Kriegsbeschädigter, besonders solcher

aus der Textilveredelungsindustrie, welche solche in recht vielen Stellen

für wenig körperliche Anstrengung erfordernde Arbeiten recht gut

verwenden kann. Die in der Zeit liegenden Umgestaltungen eröffnen

den Betrieben mit guter Organisation und Arbeitsteilung viele Möglich-

keiten der Anfertigung von Teilarbeiten. Invaliden eignen sich z. B.

sehr gut zur Ausführung von Probefärbungen, Titrierungen u. dgl. im

Laboratorium von Werken, die eine volle Kraft nicht beschäftigen und

daher nicht genügend bezahlen können. In der Barmer Färbereischule

wurden neben vollwertigen Färbereitechnikern schon verschiedene Kriegs-

beschädigte in kürzeren Kursen zu solchen Posten vorgebildet. Die

Kosten trägt zum großen Teil die Provinz und für den Unterhalt

während der Ausbildung können Zuschüsse gewährt werden. (Die

Kriegsbeschädigten - Ausschüsse gewähren ganz allgemein an Kriegs-

beschädigte in ausgedehntem Maßstabe Unterstützungen zur Ausbildung

in ihrem alten oder einem neuen Berufe.) (Färber-Ztg. 1916, Bd. 26, S.19 .) z

Zweck und Arbeit des Mellon-Institutes. R. F. Bacon. (Journ.

Ind. Eng. Chem. 1915, Bd. 7, S. 343.)
sm

sm

Beschreibung des neuen Gebäudes des Mellon-Institutes. W.

A. Hamor. (Journ. Ind. Eng. Chem. 1915, Bd. 7, S. 333.)

Bemerkungen über deutsche chemische Nomenklatur. E. L.

Kennaway. (Chem. News 1915, Bd . 112, S. 97.)

-

CS

Methylenblau und seine Anwendung für analytische Chemie.

F. W. Atack. (Journ. Soc. Dyers Colour. 1915, Bd. 31 , S. 183 u . 203.) x

Bestimmung von Hydrosulfit. E. Knecht. Die Bestimmung

beruht darauf, daß Sulfite in Gegenwart von freiem Ätznatron auf

Chromate nicht wirken, während Natriumhydrosulfit unter dieser Be-

dingung zu Sulfit bei gleichzeitiger Abscheidung von Chromhydroxyd

oxydiert wird: 3 Na2S2O4 + 2 Na2CrO4 + 2 NaOH = 6 Na2SO3 +

Cr₂O + H2O. 0,1-0,2 g Hydrosulfit (fest) werden auf einem Uhrglas

abgewogen und ungelöst zu 20 ccm n/10-Bichromatlösung gegeben,

die mit mehr Natronlauge versetzt ist, als zur Bildung von neutralem

Chromat nötig ist. Man kocht 4-5 Min., filtert das abgeschiedene

Chromhydroxyd durch ein gewöhnliches Filter ab , wäscht aus , bringt

das Filter in ein Becherglas und oxydiert das Chromhydroxyd mit ein

wenig Natriumperoxyd zu Chromat, welches mit Titanchlorür oder

Eisenvitriol titriert wird. Thiosulfat und Bisulfit sind ohne Einfluß.

Durch Anwendung einer genau gemessenen Menge von Bichromat und

nachfolgendes Ansäuern kann nach dem Hydrosulfit auch das vor-

handene Sulfit oder Bisulfit bestimmt werden (siehe nachst. Ref.) . (Journ.

Soc. Dyers and Colour. 1915, Bd. 31 , S. 94.)

-

x

Bestimmung schwefliger Säure in Sulfiten und Bisu'fiten. E.

Knecht und E. Hibbert. Chromsäure wird durch Schwefeldioxyd

reduziert: 2 CrO3 + 3 SO2 + 3 H₂O = Cr₂O33 H2SO4. Über-

schüssiges Chromat wird zurücktitriert. Man verdünnt z. B. 10 ccm

käufliche Bisulfitlösung zu 100 ccm und gibt von dieser verdünnten

Lösung 10 ccm zu 20 ccm n/10-Bichromatlösung, die zuvor mit

überschüssiger Natronlauge alkalisch gemacht ist, säuert allmählich mit

verdünnter Schwefelsäure an und titriert die überschüssige Chromsäure

mit Titanchlorür und Eisenalaun oder auch mit Eisenvitriol zurück.

Die Methode ist schnell und genau und frei von Unsicherheit, die

nach einigen Angaben der Bestimmung mittels Jod anhaften soll. (Journ.

Soc. Dyers and Colour. 1915, Bd. 31 , S. 209.)

-

x

Die Aluminiumbestimmung in Silicaten. E. Selch. Behandelt

man die in der üblichen Weise mit Flußsäure und Schwefelsäure auf-

geschlossenen Silicate noch einmal mit verdünnter Schwefelsäure, damit

das gesamte Aluminium in Lösung geht, so ist nach dem Wieder-

abrauchen der H2SO4 alles Fluor sicher entfernt und die nunmehr

vorgenommene Al2O3-Bestimmung steht der aus dem Sodaaufschlusse

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 113.

Für
gewonnenen nicht nur nicht nach, sondern übertrifft sie sogar.

Analysen, bei denen es nicht auf höchste Genauigkeit ankommt, genügt

eine einmalige Nachbehandlung der Fluoride mit Schwefelsäure . (Ztschr.

anal. Chem. 1915, Bd. 54 , S. 395.) CS

Zur Reduktion der Ferrisalzlösungen und Titration der redu-

zierten Lösung mit Kaliumpermanganat. Alfred Hoenig. Die Re-

duktionvon Ferriionen durch metallisches Silber Ag+Fe" Ag + Fe"

ist ein umkehrbarer Prozeß, der zur Bestimmung des Eisens benutzt

werden kann, wenn die in Lösung gegangenen Silberionen zur Ver-

hinderung der Rückoxydation der Ferriionen entfernt werden. Dies

wird durch folgende Arbeitsweise erreicht: Die mäßig salzsaure FeCl3-

Lösung, nicht mehr als 0,4 g Fe enthaltend, wird in einem Meẞkolben

mit 3-4 g Ag-Pulver oder Elektrolytsilber bis zur Entfärbung ge-

kocht ; nach dem Verdünnen mit kochendem Wasser , Abkühlen und

Auffüllen titriert man mit n/10-KMnO4 einen aliquoten Teil , den man

in eine, mit 1-2 Tropfen n/10-KMnO4 vorgefärbte Mischung von

100 ccm Wasser und 25 ccm Mangansulfatphosphorsäure pipettiert

(170 g MnSO . 5H₂O 400 ccm H3PO, [ 1,7] 340 ccm H2SO4 [ 1,8]+

zu 2,5 1 gelöst). Die Reduktion von Ferrisalzen durch Einleiten von

Wasserstoff unter Benutzung einer salzsauren Palladiumchlorürlösung

als Katalysator gelingt nicht. Verf. ändert die REINHARDT- ZIMMER-

MANNsche Methode der Reduktion von Ferrisalz durch Zinnchlorür

dahin ab, daß er das überschüssige SnCl nicht durch Quecksilber-

chlorid, sondern durch Kochen mit Schwefel entfernt. Die etwas zu

hohen Werte der genannten Methode werden dadurch vermieden. Etwa

50 ccm mit mindestens 10 ccm konz. HCI ( 1,19) angesäuerter Ferri-

salzlösung werden im Meßkolben tropfenweise mit SnCl2 reduziert,

bis Entfärbung eintritt. Nach Zusatz von 2 g Schwefelblumen wird

im CO2- Strom 1-2 Std. unter Ersatz des verdampften Wassers ge-

kocht, abgekühlt, aufgefüllt und ein aliquoter Teil mit n/10 - KMnO

titriert wie oben nach Reduktion durch Silber beschrieben . (Ztschr.

analyt. Chem. 1915, Bd. 54, S. 341.)

-

Wo

Über die qualitative Trennung des Silbers von einwertigem

Quecksilber. N. von Zweigbergk. Die übliche qualitative Trennung

des Silbers vom Quecksilber durch Herauslösen des Chlorsilbers mit

Ammoniak ist unrichtig; ist wenig Silber neben viel Quecksilber vorhanden,

so entzieht es sich dem Nachweis. Das bei der Behandlung des Mer-

curochlorids mit Ammoniak entstehende Quecksilber wirkt reduzierend

auf das gelöste Silberchlorid ; die Vollständigkeit dieser Zersetzung hängt

von der Menge des Quecksiibers ab. Verf. empfiehlt nach dem Vor-

schlag THIELS das Chloridgemisch zu oxydieren, etwa mit Brom, und

das dann entstandene HgCl₂ mit Wasser herauszulösen. (Ztschr. anorg.

Chem. 1915, Bd. 93, S. 320-326.) ak

Neue Methode zur jodometrischen Bestimmung des Vanadins.

H. Ditz und Fr. Bardach. Nach der Gleichung: V2O + 2KBr

6HCl = 2VOCl2 +Br₂ +2KCI + 3H2O kann fünfwertiges Vanadin

in der Kälte in kurzer Zeit jodometrisch bestimmt werden ; als Zwischen-

produkt tritt wahrscheinlich VOCl3 auf. Nötig ist ein sehr starker Über-

schuß an HCl, eine genügende Konzentration derselben und ein etwa

dreifacher Überschuß an KBr. Nach beendeter Reaktion kann KJ zu-

gefügt werden, ohne daß das vierwertige Vanadylchlorid vom HJ weiter

reduziert wird; die Verf. stellten dies mit reiner VIV- Lösung besonders

fest. Zur in 25 ccm gelösten VV-Lösung (etwa 0,1 g V) wurden 10 ccm

10% ige KBr-Lösung, 75 ccm konz. Salzsäure gegeben und nach 5 bis

10 Minuten durch den aufgesetzten Schütteltrichter die Flasche von

11/2 1 mit Wasser zu 2/3 gefüllt. Nach Zusatz von 20 ccm 5% iger

KJ-Lösung wird auch die Flüssigkeit der angesetzten Absorptionsvorlage

in die Reaktionsflasche herübergedrückt und nun nach Abheben des

Aufsatzes mit n/20-Thiosulfat titriert . HBr und HJ wirken auf VV redu-

zierend ein, auf VIV jedoch in der Kälte in stark saurer Lösung nicht

reduzierend ; HJ ist auf VIV nur dann unwirksam, wenn kein katalytisch

wirkendes VV zugegen ist. (Ztschr. anorg. Chem. 1915, Bd . 93, S.97.) ak
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13. Brennstoffe. Feuerungen. Öfen.

Zur Kenntnis einiger Kohlen der Kreideformation. Ed. Donath

und A. Rzehak. Zwischen der Flora der unteren und jener der

oberen Kreide bestehen erhebliche Unterschiede ; erstere schließt sich

mehr an die tropische Flora der Juraformation an, während die ober-

kontazeische Flora lebhafte Anklänge an die Pflanzenwelt des Tertiärs zeigt.

Trotzdem treten in beiden Abteilungen der Kreideformation sowohl Stein-

kohlen wie Braunkohlen auf. Dies ist nicht auffällig, da ja Braunkohlen

sogar in noch älteren Schichten, im Lias und selbst im Carbon vorkommen

und anderseits auch tertiäre Kohlen den Charakter von Steinkohlen an-

nehmen. (Montan. Rundsch. 1915, Bd. 7, Nr. 1 , 2 und 3.) rl

Luftförderung von Kohlen. Wintermeyer. (Fördertechnik 1915,

Bd. 8, S. 140-142.) r

Zusammensetzung und Heizwert der Kohle. W. Hopf. (Ztschr.

Dampfk.- u. Maschinenbetr. 1915, Bd. 38, S. 313-316.) r

Der Einfluß des Gehaltes an unverbrennlichen Bestandteilen

des Brennstoffs auf den Wirkungsgrad. A. Dosch. (Ztschr. Dampfk.-

u. Maschinenbetr. 1915, Bd. 38, S. 275 und 283-285.) r

Die wirtschaftliche Bedeutung der französischen Kohlenindustrie

und die Kohlenfrage in Frankreich. M. Ungeheuer. (Techn. u. Wirtsch.

1915, Bd. 8, S. 305-321 und 352-369.) r

Vermeidung oder Unschädlichmachung der bei der Beschickung

von Öfen zur Erzeugung von Gas und Koks entstehenden Füll-

gase. Heinrich Koppers, Essen a. d . Ruhr. — Die Abbildung zeigt

einen Längsschnitt durch einen zur Ausführung des Verfahrens ge-

eigneten Kammerofen. In der Achse der Ofenkammer 10 sind die

fünf Füllöcher 11 angebracht, welche nach unten stark kegelförmig

erweitert sind. Sie sind sämtlich mit Schiebern 12 versehen, welche

bequem von der Seite her geöffnet und geschlossen werden können.

Der Füllwagen 13 hat geschlossene Fülltrichter 14, und jede Füll-

schnauze 15 hat einen Schieber 16 und eine verschiebbare Tülle 17

zum Abdichten des Spaltes zwischen Wagen und Ofen. Beim Ein-

füllen ist die Ofenkammer 10 einschließlich der zum Einebnen der

Kohle dienenden

Öffnung 18 ge-

schlossen und mit

der Gasabsauge-

leitung 19 in Ver-

bindung. Nach-

dem die Kohle

unter Bildung der

üblichen Schütt-

kegel alle Räume

des Ofens ein-

schließlich der

Füllöcher gefüllt

hat, werden die Schieber geschlossen, die Tüllen 17 hochgezogen

und die Füllöcher durch ihre Deckel wieder abgeschlossen. Nach

Wegfahren des Füllwagens 13 werden die Deckel der Füllöcher noch

fest angepreßt. Nach einigen Minuten , wenn die übermäßige Gas-

entwicklung nachgelassen hat, öffnet man die Tür 18 und ebnet die

Kohle ein, ohne daß das Ventil zur Gasableitung geschlossen wird.

Im Halse des Steigerohres 20 ist eine Dampfdüse 21 zur Verstärkung

der Absaugewirkung angebracht, damit an der Öffnung 18 kein Druck

herrscht. Auf dem Füllwagen 13 ist ein kleiner Ofen 22 vorgesehen,

in welchem aus Koks Gas erzeugt und verbrannt wird. Die Feuer-

gase dieses Ofens gehen durch einen Wassertopf 23 zur Abkühlung

und werden mittels eines Gebläses 24 durch die Leitungen 25 auf die

einzelnen Fülltrichter verteilt. Auf diese Weise wird der freiwerdende

Raum mit Rauchgasen angefüllt, welche das Eintreten von Luft und Gas

hindern und zur höheren Sicherheit selbst eine flammenerstickende

Atmosphäre darstellen. (D. R. P. 291053 vom 17. Juli 1914.) i

Kokslösch- und -verladeeinrichtung mit einer auf dem Koks-

löschplatz verfahrbaren , niedrig gehaltenen Plattform. Hermann

Terbeck, Homberg am Niederrhein. Die Plattform besitzt einen

doppelten Boden, in welchen das Löschwasser unter einem derartigen

Überdruck eingeführt wird, daß es brausenartig aus den Sieblöchern

der oberen Bodenwand hervortritt , um den auf die Plattform ge-

drückten und durch die Querbewegung der Plattform zum Auseinander-

breiten gebrachten Koks von unten her abzulöschen. Man kann den

Hohlboden durch Querwände in einzelne, je für sich mit der Lösch-

wasserzufuhr verbundene Abteile zerlegen , welche nach Maßgabe des

auf die Plattform gebrachten Koks eingeschaltet werden können. Der

Kokskuchen wird von der Ofensohle auf die Plattform durch eine

schiefe Ebene befördert. (D. R. P. 291 416 v. 16. Sept. 1914.) i

Generatoren. Dampfkessel.*)

Die

Doppelkegeldüse zur Windzuführung für Verbrennungsöfen.

Stettiner Chamottefabrik Akt. - Ges. vorm. Didier, Stettin.

Düse ist in einem Abstand von etwa 2/3 der Gesamtdüsenlänge am

engsten und erweitert sich auf dem letzten Drittel um soviel, daß der

Luftaustrittsquerschnitt gleich dem Lufteintrittsquerschnitt ist, so daß die

Luftstrahlen sich in einem noch innerhalb der Düse liegenden Punkt

ohne Wirbelbildung kreuzen und in geschlossenem geradlinigem Strom

die Düse verlassen. (D. R. P. 291 300 vom 15. August 1914.) i

→
Rohnaphthalin als Teerölersatz. Arnold Irinyi. Rohnaph-

thalin , nötigenfalls auch Rohanthracen , kann für alle industriellen Ol-

feuerungen als Ersatz für Teeröl dienen. Es ist nur nötig, das feste

Produkt in entsprechenden Gefäßen zu schmelzen und in flüssigem Zu-

rl
stande zu erhalten. (Olmotor 1915, Bd. 3 , S. 280.)

Oberflächenvergaser mit Schwimmer zur selbsttätigen Konstant-

erhaltung der von der Vergaserluft durchströmten Brennstoffschicht.

Cyklon Maschinenfabrik m. b. H. , Berlin. (D. R. P. 288377 vom

6. November 1913.) i

Gaserzeuger mit in der heißen Zone spielendem Rührwerk.

William Brewster Chapman, Mount Vernon in Ohio, V. St. Amer.

Oberhalb dieses Rührwerkes ist ein gegen den Schacht verschieb-

barer Fülltrichter angeordnet, dessen Unterkante die durch das Rührwerk

entstandenen Unebenheiten ausgleicht. (D. R. P. 291 254 v. 1. Juni 1913.) i

Stochervorrichtung für Generatoren mit einer durch den dreh-

baren Deckel eingeführten Stocherstange. Peter Eyermann , Brüx

in Böhmen. Die Stocherstange kann in einer radialen Öffnung des

Generatordeckels , die durch einen beweglichen , mit Wasserverschluß

abgedichteten, die Stange führenden Deckel abgedeckt ist, verschoben

werden und steht leicht lösbar mit dem mechanischen Antrieb in Ver-

bindung. (D. R. P. 291225 vom 13. Dezember 1913.)

Explosions-Gaserzeuger für Gasturbinen mit freiliegendem

Flüssigkeitskolben . Felipe Gómez Humáran , Bilbao in Spanien.

- Die Explosionsgase gelangen unter Verschiebung des Kolbens nach-

einander zu verschiedenen Stufen der Turbine. (D. R. P. 287983 vom

24. Oktober 1912.) i

Die Verwendung von Wassermessern im Dampfkesselbetrieb.

H. Winkelmann. (Chem. Apparatur 1915, Bd. 2, S. 213-215.) r

Dampfkesselfeuerungen für Holzabfälle. Pradel. (Ztschr. Dampfk.-

u. Maschinenbetr. 1915, Bd. 38, S. 257-260.) r

Vorrichtung zum Abklopfen von Kesselstein und anderen In-

krustationen mit an einem sich drehenden Körper angeordneten

Schlagkörpern. Wilh. Kober & Co. , Suhl i . Thür. Die Vorrich-

tung des Hauptpatentes 244 167 ist dahin abgeändert, daß die Schlag-

körperträger aus zwei durch einen exzentrisch angeordneten Zapfen ver-

bundenen Stücken bestehen, welche durch Kugelgelenke zusammen-

hängen. Die Zapfen der einzelnen Schlagkörperträger sind unter

gleichen Winkeln um die Hauptachse verteilt. (D. R. P. 291223 vom

17. Juli 1914, Zus. zu Pat. 244 167.)

13-

-

i

Verfahren und Einrichtung zum Reinigen von Speisewasser

für Dampfkessel. Theodor Haunschild, Dortmund. Eine An-

zahl langgestreckter, trogförmiger Behälter 1 , 2, 3, 4 sind aus Blechen

geschieht durch einen rechteckigen Kasten 5, welcher nach dem Wasser-

im Kessel dicht zusammen eingebaut. Die Zuführung des Speisewassers

raum hin dicht abgeschlossen ist. Der Einlauf in den ersten Behälter

erfolgt durch einen besonderen Zulauf 6 im Dampfraum des Kessels.

dicht angeschlossen. Das Speisewasser wird

An den Kasten 5 ist die Speiseleitung 7

ladungsweise zugeführt, gelangt zunächst in

den ersten trogförmigen Behälter 1 und füllt

diesen bis zum Überlauf. Aus diesem ge-

langt das Wasser in den daneben liegenden

Behälter 2 und füllt diesen ebenfalls bis zum

Überlauf. In gleicher Weise werden die Be-

hälter 3 und 4 durch den Überlauf 9 ge-

füllt. Die Behälter 1-4 ruhen aufTrägern 14,

welche an Stangen 13 aufgehängt sind. Das

in die Behälter 1-4 eingeführte Speisewasser

nimmt allmählich die Temperatur des anderen Kesselwassers an und

beginnt zu kochen. Dabei scheiden sich die Kesselsteinbildner aus und

sammeln sich auf den Böden der Behälter 1-4. In jedem Behälter

sind auf dem Boden Wellbleche 19 angeordnet, auf welchen sich der

ausgeschiedene Kesselstein und der Schlamm lagern. Mittels Osen 20

kann man die Wellbleche behufs Reinigung aus dem Kessel heraus-

heben. (D. R. P. 290573 vom 15. Mai 1913.)
i

Ablassen und Abschlammen der Dampfkessel. (Ztschr. Dampfk.-

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 158. u. Maschinenbetr. 1915, Bd. 38, S. 265-268.)
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17. Glas. Keramik.

Glasschmelzofen mit Regenerativ-Feuerung. Wilhelm Hirsch,

Radeberg i. Sa. - An der Sohle des Ofens treten die Feuergase,

welche aus in den Regeneratoren b und

c erwärmter Luft und ebensolchem Gase

bei der Verbrennung gebildet werden,

durch die Öffnung oder Öffnungen d

in das Ofeninnere ein. Diese Öffnungen

müssen sich über die ganze Länge

des Ofens erstrecken. Das Mischen

von Gas und Verbrennungsluft kann

sowohl vor Eintritt in den Ofen als

auch im Ofen selbst erfolgen. Die

entwickelte Hitze teilt sich gleichmäßig

dem Ofen und den Häfen e mit, in-

dem sie die letzteren von allen Seiten

umspült, worauf die Verbrennungsgase

durch Öffnungen in der Decke des

Ofens austreten und nach den auf der

Decke oder anderswo angeordneten

Regeneratoren f und g gelangen. Bei

Umschaltung werden die Flammen ver-

tikal von oben nach unten geführt und

treffen hierbei senkrecht auf die Glas-

masse in den Häfen e. Man kann die

Anlage noch dadurch vervollkommnen,

daß man
vor den Arbeitsstellen k in den Seitenwänden Abzugs-

kanäle m anordnet. (D. R. P. 290804 vom 28. Januar 1913.)

f

i

Glasblasemaschine mit schwingbarem Blaspfeifenträger. Empire

Machine Company, Portland in Maine, V. St. A. - Die Blaspfeife

wird an einem um eine wagerechte Achse schwingenden Träger durch

Einstecken des Mundstückes in eine Muffe und Einlegen des Pfeifen-

rohres in ein möglichst reibungsfreies Lager, z. B. ein Rollenlager, be-

festigt. Die das Pfeifenmundstück aufnehmende Muffe ist mit einer

Preßluftzuführung und einer Anschlußdüse für die Pfeife und mit einer

Klemmvorrichtung zum luftdichten Anpressen des Pfeifenmundstücks

an die Düse versehen. (D. R. P. 290988 vom 6. September 1912.) i

Die Zusammensetzung von Tonen und keramischen Massen

nach den Äquivalenten ihrer Bestandteile. H. Harkort. Verf.

unterzieht die Arbeit PUKALLS¹) sowie die Dissertation DORFNERS )

einer kritischen Besprechung. Im großen und ganzen werden Gesetz-

mäßigkeiten in den Eigenschaften der Tone und Massen übersichtlicher

durch die Wiedergabe ihrer äquivalenten Zusammensetzung in der

Tonsubstanzformel , so daß die PUKALLSche Anregung verdient , in

der Praxis weiter nachgeprüft zu werden. (Keram. Rundsch. 1916,

S. 8, 27, 41.)

-

sm

Hartgestein in der Grobkeramik. H. Cornelius. Nach den

gleichen Gesichtspunkten wie bei Ton ist auch zu entscheiden, ob ein

Hartgestein, das überhaupt Erweichungsvermögen besitzt, für keramische

Zwecke brauchbar ist. Dies ist der Fall, wenn es im Feuer sintert, ohne

unmittelbar oder bei wenig höherer Temperatur zu erweichen. Der Ge-

steinsabfall wird mit Steinbrecher und Kollergang oder auf der Kugel-

mühle zerkleinert. Das Mahlgut wird mit den erforderlichen Zusätzen

vermengt, schwach angefeuchtet und unter hohem Druck zu Steinen

oder Platten gepreßt, hierauf bei Sk 1a bis zu 10 je nach dem Aus-

gangsgestein gebrannt. (Tonind.-Ztg. 1916, S. 133.)

—

sm

Stückschlacke als Zuschlag für Beton. H. Haeseler. Verf.

empfiehlt den Zusatz der Stückschlacke zum Beton. Nach den Ver-

suchen soll dieser Zusatz höhere Druckfestigkeit ergeben als der Zu-

satz anderer Zuschlagsstoffe. (Tonind.-Ztg. 1916, S. 134.) sm

Vorrichtung zum Zusammenziehen eiserner Formkerne be-

liebigen Querschnitts zur Herstellung von Betonhohlkörpern , bei

welcher die Verringerung der Formkernhöhe unter Vermittlung schräger

Führungsschlitze erfolgt, die Führungsschlitze zunächst parallel zur

Formkernachse verlaufen und dann eine schräge Richtung annehmen.

F. Emmrich, Freiberg i . S. (D. R. P. 290901 v. 31. Dez. 1913.) i

Verfahren, bindungsträge Magnesia durch Behandeln mit Wasser-

dampf zu beleben. Dr. Friedrich Grundmann und Magnesit-

Industrie- Akt. - Ges. , Budapest. Der bisher meistens verwendete

weiße amorphe Magnesit (griechischer Magnesit) und der weißkrystalli-

nische, nahezu eisenfreie Magnesit der österreichischen Alpen erfordern

Vorsicht beim Brennen, da sie sonst an Bindefähigkeit verlieren. Der

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 147.

1) Keramische Arbeitsmassen, Sprechsaal 1915, Nr. 13-20, S. 114.

2) Verwendung keramischer Rohmaterialien und Zusammensetzung fein-

keramischer Glasuren auf Grund der chemischen Analyse. Coburg 1914.

Baustoffe.*)

billigere krystallinische Magnesit mit großem Eisengehalt besitzt im ge-

brannten Zustande nur geringe Binde- und Reaktionsfähigkeit. Durch

Behandeln mit Wasser oder Wasserdampf unter Druck konnte man aus

diesen bindefähige Erzeugnisse gewinnen. Nach vorliegender Erfindung

braucht man in dem Falle, wenn die nicht binde- oder reaktionsfähige

Magnesia in glühendem, gargebranntem Zustande der Behandlung mit

Wasser oder Wasserdampf unterworfen wird, nicht unter Druck zu

arbeiten , erreicht vielmehr das gewünschte Ziel bei atmosphärischem

Druck in ganz kurzer Zeit. Bei Behandlung mit Wasser wird dieses

in solcher Menge und derart mit der glühenden Masse

in Berührung gebracht, daß die Magnesia möglichst voll-

ständig von dem Wasser durchdrungen wird. Die Ab-

bildung zeigt eine geeignete Einrichtung in senkrechtem

Schnitt. Mit 1 ist der Vorwärmeschacht, mit 2 der Brenn-

raum, mit 3 der Kühlraum, mit 4 der Gasgenerator und

mit 5 die Gasleitung bezeichnet. Das Verfahren wird im

Kühlschacht 3 durchgeführt, in welchen zu diesem Zwecke

der aus Gußeisen hergestellte Zylindermantel 6 derart

eingebaut ist, daß zwischen ihm und der Schachtwand

ein ringförmiger Raum 7 verbleibt, in welchen durch die

Abzweigung 8 der Gasleitung 5 Heizgas , durch den

Rohransatz 9 Luft eingeführt wird. Die an eine Wasser-

leitung 11 sich anschließende Brause 10 mündet oben

in den Kühlschacht 3. Der gebrannte Magnesit wird

aus dem Raum 2 in den Schacht 3 gebracht und hier

durch die Brause 10 mit

Wasser besprengt oder mit

Sodann
Dampf behandelt.

wird das durchnäßte Gut

mittels des durch den Rohr-

ansatz 8 eingeführten Heiz-

gases und der durch den

Rohransatz 9 eingeführten

Luft wieder schwach geglüht,

worauf man den Schacht

durch die Tür 12 entleert,

um ihn sodann von neuem

zu füllen usw. Das Nach-

B

glühen kann weggelassen werden, wenn im Schacht 3 das Besprengen

des glühenden Gutes schichtenweise erfolgt, auf die besprengte Schicht

wieder glühender Magnesit gebracht wird usw. Die glühende Schicht

erhitzt in diesem Falle die darunter liegende nasse Schicht, der aus

dieser entwickelte Dampf aber bewirkt die Umwandlung der frischen,

glühenden Magnesitschicht. Durch die Tür 12 kann das fertige Gut

stetig oder periodisch entfernt werden. (D. R. P. 290799 v. 18. Juni 1912.)

—

Gewinnung von Alkalien aus Feuergasen. Sp. Newberry und

John R. Morron, New York.John R. Morron, New York. Beim Brennen von Zement werden

immer bestimmte Mengen von Alkali flüchtig ; diese will Verf. gewinnen

durch Laugerei des Flugstaubes mit Wasser und Verdampfen der dünnen

Lösung im Gegenstrom durch die heißen Feuergase. (V. St. Amer.

Pat. 1121532 vom 15. Dezember 1914, angem. 5. Oktober 1911.) u

—

Gewinnung der in den Abgasen von Brennöfen für Portland-

zement enthaltenen, als Düngemittel verwertbaren Salze. Friedrich

Schott, Heidelberg. Die Abgase werden zunächst von den groben

Bestandteilen befreit, dann abgekühlt und zuletzt in eine weite Staub-

kammer mit im oberen Teil hängenden Filterschläuchen und oberem

Abzug geleitet. Nach den Beobachtungen des Erfinders befinden sich

in den heißen Abgasen Kali- und Ammoniaksalze , welche bisher un-

benutzt verloren gingen. Die von dem Drehrohrofen a mittels des

a

e

Exhaustors b ab-

gesaugten Gase

streichen zunächst

über den hoch-

liegendenWasser-

rohrkesselc. Unter

diesem befinden

sich weite Räume

d, in welchen sich der grobe Staub abscheidet. Die weitere Abkühlung

bewirkt der Economiser e. Die mit feinem Salzstaub beladenen Gase

werden dann mittels des zweiten Saugers f durch die Staubkammer g

mit darüber angeordneten Filtern aus feinem Baumwoll- oder Woll-

gewebe gesogen, worauf die vollständig von Staub befreiten, viel Kohlen-

dioxyd enthaltenden Abgase durch den Kamin h ins Freie gedrückt

werden. Die zu verwertenden Salze werden in den Filtern der Staub-

kammer g zurückgehalten. (D. R. P. 291070 v. 13. Nov. 19121 i
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29. Färberei. Anstriche. Imprägnierung. Klebemittel.*)

Beschweren von Seide. Gebrüder Schmid , Basel. Die

Seide wird durch wiederholte , abwechselnde Behandlung mit Metall-

chlorid- und Alkaliphosphatbädern und schließlich mit einem Alkali-

silicatbad beschwert, und zwar verwendet man Chlorzink- bezw. Chlor-

zinnchlorzinkbäder , die Seide und Seidenraupenpuppen aufgelöst ent-

halten oder mit dem Produkt, das sich aus dem Verkochen von Seide

und Seidenraupenpuppen mit Wasser ergibt, oder dem öligen Wasser,

das beim Auskochen der Galettami- (in Spinnrestkokons) und anderer

Seidenabfälle mit Wasser sich ergibt, versetzt worden sind. (D. R. P.

291009 vom 26. Januar 1915.) r

Bildung von Schwefelsäure auf Schwefelschwarz-Färbungen.

W. Zänker und P. Weyrich. Für die Bestimmung des Schwefels

in Baumwolle, die mit Schwefelschwarz gefärbt ist, eignet sich die

Methode von CARIUS nicht, weil die Baumwolle zu große Mengen

Salpetersäure verbraucht. Es wurden deshalb in einem geräumigen

Porzellantiegel 2,5 g der gefärbten Baumwolle mit 10 ccm konzentrierter

Salpetersäure und 2 g Kaliumnitrat auf dem Wasserbade nahezu, und

nach Zusatz von 5 g reinem Ammoniumnitrat vollständig zur Trockne

verdampft und dann auf der Asbestplatte weiter vorsichtig erhitzt, bis

der Tiegelinhalt weiß erschien ; die Schwefelsäure wurde darauf mit

Chlorbarium bestimmt. Für die weiteren Versuche wurde eine größere

Menge Baumwollgarn mit einem gangbaren Schwefelschwarzfarbstoff

ausgefärbt und nach sehr gründlichem Spülen mehrere Tage mit

Schwefelkohlenstoff ausgezogen; bei sofortiger Prüfung war das Garn

schwefelsäurefrei ; nach dreitägigem Lagern konnte jedoch, wenn auch

in sehr geringen Mengen, freie Schwefelsäure nachgewiesen werden.

In dieser reinen Färbung wurden im Durchschnitt von vier Bestimmungen

1,050 % S gefunden. Für weitere Versuche wurden 2,5 g des gefärbten

Garns mit 75 ccm einer etwa 2º Bé starken sulfatfreien Lösung von

Natriumchlorit in der Kälte weiß gebleicht und noch 1 Std. bei 30 bis

40° C. mit 50 ccm derselben Bleichlösung behandelt; der Schwefel des

Farbstoffs war dann ganz in Schwefelsäure umgewandelt, die wieder

mit Chlorbarium bestimmt wurde und den gleichen Schwefelgehalt

(1,048 %) ergab. Für die quantitative Bestimmung der Schwefelsäure-

bildung wurde das gefärbte und extrahierte Garn 1 Std. auf 140° C.

erhitzt und die Säure nach Einlegen in überschüssige n/100-Normal-

natronlauge und Auswaschen des Garns durch Zurücktitrieren gemessen.

Kontrolle durch Bestimmung mit Chlorbarium stimmte gut und zeigte,

daß das Garn frei von Sulfaten war. Der nach der Laugenbehandlung

noch auf der Faser vorhandene Schwefel wurde gleichfalls gewichts-

analytisch bestimmt. Es wurde im Durchschnitt von wieder vier Be-

stimmungen gefunden : 0,2285% S maßanalytisch und 0,2285 % S gewichts-

analytisch, unverändert 0,967 % S. Ein Teil des 1 Std. auf 140° C. er-

hitzten Garnes wurde 14 Tage lang abwechselnd bei 60-70° C. und

bei gewöhnlicher Temperatur gelagert, wodurch sich die Menge der

Schwefelsäure nicht weiter vermehrte, aber die Baumwolle den letzten

Rest von Festigkeit einbüßte. Ein zweimaliges je einstündiges Erhitzen

auf 140° C. genügt also zur Bestimmung der Lagerfestigkeit. Die

Ergebnisse blieben bei mehrfacher Wiederholung der Versuche die

gleichen. Bei anderen Schwefelschwarz wurde ein anderes Verhältnis

des oxydablen Schwefelanteils gefunden, jedoch ergab sich stets ein

überwiegender Anteil an unverändert bleibendem Schwefel. Man sollte

deshalb nur Schwefelschwarzfarbstoffe mit einem möglichst niedrigen

Gehalt an leicht oxydierbarem Schwefel verwenden. (Färber-Ztg. 1915,

Bd. 26, S. 337.)

會

Die Untersuchung bestätigt wieder, daß alle Schwefelschwarz früher oder

später in Abwesenheit von Alkali Schwefelsäure bilden, und daß demnach die

alkalische Nachbehandlung niemals vernachlässigt werden darf. Diese allein

hat sich als Schutzmittel bewährt. %

Darstellung eines Baumwolle in bordeauxroten Nüancen fär-

benden Trisazofarbstoffes. Leopold Cassella & Co., G. m. b. H. ,

Frankfurt a. M. - Die durch Tetrazotierung des Diaminoazofarbstoffes aus

m-Aminophenylazo- 2,5,7-aminonaphtholsulfosäure erhaltene Tetrazover-

bindung wird in sodaalkalischer Lösung mit 2 Mol. Resorcin gekuppelt

und mit Formaldehyd auf der Faser fixiert. (D. R. P. 291607 vom

30. Dezember 1913.) r

Erzeugung von echten Tönen auf der Wollfaser. Farben-

fabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. - Die Wolle wird mit Dioxy-

bezw. Aminooxynaphthalinsulfosäuren und Kupfersalzen, mit oder ohne

Gegenwart anderer Salze oder Oxydationsmittel, behandelt. (D. R. P.

291456 vom 26. April 1914.) r

Führung für die Mitläufer von Vorrichtungen zum Nach- oder

Abdämpfen , Dekatieren und dergl. von Geweben. Karl Erler,

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 179.

München. Der Mitläufer wird am Rande in einer einstellbaren

Schienenbahn mittels Vorsprünge geführt, so daß er sich nach der Mitte

der Walzen hin nicht verschieben und nicht zur Faltenbildung Anlaß

geben kann. (D. R. P. 290974 vom 11. Februar 1915.)
i

Zuckerseife. W. Kind. Durch mehrere Patente ¹) sind Flecken-

reinigungsmittel und Seifen geschützt worden , die bei einem Gehalt

an freiem Alkali als wesentlichen Bestandteil Zucker aufweisen. Mit

Hilfe größerer Zuckermengen soll den Präparaten ein hoher Alkali-

gehalt gegeben werden können , um außerordentlich fleckenreinigende

und schmutzlösende Waschmittel herzustellen, welche die sonst zu be-

fürchtende Wirkung des freien Alkalis auf Fasern und Färbungen nicht

zeigen , indem der Zucker das Alkali labil binde und neutralisiere.

Hiergegen spricht schon der chemische Charakter des als äußerst

schwache Säure aufzufassenden Zuckers ; eine wässrige Lösung von

Zuckeralkali müßte sehr stark dissoziiert sein , also durch freies Alkali

große Schärfe besitzen. Sodann beruht die Reinigungskraft der Seifen

keineswegs in erster Reihe auf der Abspaltung von freiem Alkali . Die

Beurteilung von Waschlaugen bezüglich Waschkraft, Schonung von

Fasern und Färbungen ist nicht einfach. Prüfungen wurden in zwei

Richtungen ausgeführt, durch Behandlung alkaliempfindlicher Färbungen

und durch Behandlung von ebensolchem Stoff (Halbwollgewebe) mit

einer Zuckerseife nach D. R. P. 284974 bereitet aus 1,5 g technischem

Atznatron , 42,5 g Zucker und 6 g Alkohol in 500 g Wasser und

daneben einer ohne Zucker bereiteten Lösung von 1,5 g Ätznatron

und 6 g Alkohol in 500 g Wasser. Vergleichsweise wurden ferner

in der Gesamtalkalität (Methylorange) gleichstarke Lösungen von Soda,

Wasserglas und Kernseife sowie auch Kondenswasser allein angewandt.

Auf alkaliempfindliche Färbungen (Säure - Fuchsin , -Grün und -Violett)

wirkt Zuckerseife stark verblassend, Atznatron noch etwas stärker ; Soda

und Wasserglas machten ihre Wirkung ungünstig bemerkbar, Kernseife

wirkte wenig, Kondenswasser nicht. Zuckeralkali, Zuckerseife mit einem

größeren Gehalt an freiem Alkali , kann zum Waschen empfindlicher

Färbungen nicht empfohlen werden. ) Für die behauptete Faserschonung

fielen die Versuche ebenfalls ungünstig aus, wie schon das gelbliche

Aussehen der mit Zuckeralkali oder Alkali allein behandelten Wolle

und deren harter, rauher Griff zeigte ; Soda und Wasserglas waren

jedenfalls weniger ungünstig als beide. Die 6 Proben wurden be-

züglich Reißfestigkeit auf dem SCHOPPERSchen Festigkeitsprüfer und

bezüglich Widerstandsfähigkeit gegen Schaben nach dem Verfahren

von A. KERTESZ³) geprüft. Im nachstehenden gibt R die Reißfestigkeit

in kg, U die zum Durchschaben nötige Zahl von Umdrehungen der

Schabmaschine an: behandelt mit Zuckerseife : R 15,8 U 54 ; mit Atz-

natron : R 14,0 U 41 ; Soda : R 23,3 U 85 ; Wasserglas : R 197,7 U 82 ;

Kernseife: R 20,8 U 134 ; Kondenswasser : R 22,2 U 113. (Das der

letztere Wert U 113 soviel niedriger als der für Kernseife U 134 ist,

erklärt sich vielleicht aus einer durch Kernseife bewirkten Verfilzung.

Jedenfalls erweist sich Kernseife als weit überlegen allen anderen

Waschmitteln .) Die Frage , ob durch Zugabe von Zucker die Fasern

vor der schädigenden Einwirkung alkalischer Waschmittel geschützt

werden können , ist auf Grund der bei den Reißprüfungen und bei

den Schabeversuchen erhaltenen Vergleichswerte zu verneinen. Die

Zugabe von Zucker zu Seife und Reinigungsmitteln bedeutet eine Ver-

geudung an Nahrungsmitteln. Es ist zu wünschen, daß das Füllen

von Seifen mit Sirup ebenso verboten wird, wie das Strecken der

Seifen mit Mehlkleister. Und nicht nur in Kriegszeiten, sondern auch

im Frieden. (D. Färber-Ztg. 1916, Bd. 52, S. 61 , 73 u. 86.)

Ersatz für Korkschrot. Hermann Schmidt, Dresden - Cotta. -

Der Ersatz besteht aus dem Schrot von Maiskolben. Die nach der

Ernte entkernten Maiskolben werden in Schlagmühlen oder anderen

Zerkleinerungsvorrichtungen geschrotet. Der Schrot kann für sich oder

nach Zusatz von Bindemitteln verwendet und in letzterem Falle zu

Platten, Steinen usw. geformt werden. Der Maiskolbenschrot und seine

Produkte sollen dem Korkschrot gleichwertig sein und dieselbe iso-

lierende Wirkung besitzen, aber wesentlich billiger sein. (D. R. P. 291 145

vom 29. Juli 1915.)

x

i

Herstellung eines wasserdichten Stoffes für Verpackungs- und

Isolierungszwecke. Salomon de Jong, Breda, Holland. Zwei

Papierbahnen werden unter Zwischenlagerung einer Gewebebahn ver-

bunden. Die Gewebebahn wird, ehe sie mit den Papierbahnen unter

Druck vereinigt wird , durch eine mit Klebstoff versetzte wasserdicht-

machende Lösung hindurchgeführt. (D.R. P. 290969 v. 15. Aug. 1913.) z

¹) D. R. P. 259360, 280688, 281329 u. 284974 ; Chem.- Ztg. Rep. 1913, S. 260 ;

1915, S. 4, 25, 306.

2) Vergl . auch Boes und Weyland , Ebenda 1916, S. 119.

3) Chem.-Ztg. 1914, S. 782.

Verlag der Chemiker-Zeitung Otto v. Halem in Cöthen (Anhalt), Druck von August Preuß in Cöthen (Anhalt).
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5. Organische Chemie.")

--
Über den Methylalkoholnachweis nach Rinck. G. Fendler.

Durch Versuche wurde festgestellt, daß bei der von RINCK¹) angegebenen

Arbeitsweise Leiten der Alkoholdämpfe über eine glühende Kupfer-

spirale — durch die Glühhitze, selbst ohne Spirale , auch aus Athyl-

alkohol Formaldehyd entsteht. (Ztschr. Unters. Nahr.- u. Genußm. 1915,

Bd. 30, S. 228.)

——

kt

Über die Spaltung des Methylalkohols durch erhitztes Kupfer.

C. Mannich und W. Geilmann. Verf. haben die Versuchsangaben

von SABATIER und SENDERENS 2) nachgeprüft. Beim Leiten von Methyl-

alkohol (1 ccm in 5 Min.) über auf 240-260 ° C. erhitztes Kupfer

erhält man aus 1 ccm Alkohol 250-300 ccm Gas, bestehend aus

Wasserstoff mit 10-12 % Kohlenoxyd. Dieser Anteil entspricht dem

Zerfall von etwa 1/7 des primär gebildeten Formaldehyds in Kohlen-

oxyd und Wasserstoff. Ein großer Teil des Formaldehyds geht aber,

was SABATIER und SENDERENS übersehen haben, infolge Polymerisation

in Ameisensäuremethylester über: 2CH2OH.COOCH3. Der

Ameisensäuremethylester konnte aus dem Reaktionsprodukt rein ab-

destilliert (Siedep. 33-34 ° C.) und durch Verseifungsprodukte bestimmt

werden. (Ber. d. chem. Ges. 1916, Bd. 49, S. 585-586.) ks

Zur Jodbestimmung in organischen Präparaten. E. Rupp und

F. Lehmann. Empfohlen wird das Aufschließungsverfahren von

BAUBIGNY und CHAVANNE,3) welches von den Verf. in folgender Form

vorgeschlagen wird : 40 ccm konzentrierte Schwefelsäure, 4-8 g Kalium-

dichromat und 1-1,5 g Silbernitrat werden im Erlenmeyerkolben heiß

gelöst. Nach dem Erkalten fügt man 0,3-0,4 g des Jodkörpers im

Wiegeröhrchen hinzu, schwenkt einigeMinuten um, dabei auf 150-170 °C.

erhitzend. Nach weiteren 5 Min. läßt man erkalten und entfärbt mit

chlorfreier Natriumsulfitlösung auf rein grün. Der Niederschlag von

Ag] wird gesammelt, zwecks Auslösung etwaigen reduzierten Silber-

sulfates mit heißer 10 %iger Salpetersäure nachgewaschen, getrocknet

und gewogen. (Arch. Pharm. 1915, Bd. 253, S. 443.) S

Kurze Notiz zur Gehaltsbestimmung organischer Silberpräpa-

rate. J. Herzog. (Arch. Pharm. 1915, Bd. 253, S. 441.)
S

Hydrate von Alkoholen und Fettsäuren. Balloelektrische Unter-

suchung. J. Christiansen. (Ztschr. physik. Chem. 1915, Bd. 90, S. 628.) &

Über Uranylformiat. Arno Müller. (Ztschr. anorg. Chem. 1915,

Bd. 93, S. 267-270 .) ak

Über Ergebnisse der neueren Kohlenstofforschung. C. Reichard.

(Pharm. Zentralh. 1915, Bd. 56, S. 647.) S

Neue Versuche über die Einwirkung von Metallhydroxydammo-

niaken auf einige Zuckerarten. Versuche zur Synthese des Chinolin-

äthylamins. A. Ullrich. Diss. Freiburg i. B. 1915. 33 S. 8°.

Studien über die Hydrierung des Cholesterins und über Kopro-

sterin. C. Uibrig. Diss. Freiburg i . B. 1915. 55 S. 8°.

Über die Einwirkung einiger Oxydationsmittel auf Cholesterin

und seine Derivate. C. Resau. Diss. Freiburg i. B. 1915. 34 S. 8°.

Beitrag zur Kenntnis des Sitosterins und des Stigmasterins.

A. Heiduschka und H. W. Cloth. (Arch. Pharm. 1915, Bd. 253, S. 415.) s

Beiträge zur Kenntnis der Kyrine. H. Freund. (Pharm.

Zentralh. 1915, Bd. 56, S. 663.)

-

S

ZurStruktur der ultravioletten Absorptionsspektren des Benzols

und seiner Monoderivate. Rudolf Witte.Rudolf Witte. Auffindung weiterer

Gesetzmäßigkeiten in der ultravioletten Absorption des Benzols, Toluols,

Chlor-, Brombenzols, Anilins, Phenols und Anisols. Das ergibt An-

fänge zu einer Erforschung der Kräfte des innermolekularen Resonators

*) Vergl. Chem.- Ztg. Repert. 1916, S. 129.

3) Compt. rend. 1903 , Bd . 136, S. 921 .

1) Ebenda 1915, S. 249.

3) Chem.-Ztg. 1915, S. 405.

in seiner Abhängigkeit von substituierten Gruppen. (Ztschr. wiss.

Phot. 1915, Bd. 14, S. 347.) ph

Das Benzoperoxyd. L. Vanino und F. Herzer. Eine Mono-

graphie des Benzoperoxyds, in der gleichzeitig eine neue quantitative

Bestimmung desselben mitgeteilt wird. (Arch . Pharm. 1915, Bd. 253 , S. 426.) s

Die Aufklärung der Salicylsäure-Eisenchloridreaktion. M. Claasz.

Die bekannte tief dunkelviolette Färbung verdankt ihr Erscheinen

der Bildung einer Ferrisalicylochlorwasserstoffsäure. (Arch. Pharm.

1915, Bd. 253, S. 360.)

Über einfache und komplexe Eisensalicylate. M. Claasz. (Arch.

Pharm. 1915, Bd. 253, S. 342.)

S

S

Elektrische Leitfähigkeit bei der Oxydation des Benzaldehyds

und des Pinens. W. Jorissen und J. Vollgraff. (Ztschr. physik.

Chem. 1915, Bd. 90, S. 553.) ε

Über Ringveränderungen bei derWasserabspaltung aus cyklischen

Pinakolinalkoholen. Ein Beitrag zur Erklärung der Umwandlung des

Borneols in Camphen. C. Fleischhauer. Diss. Bonn 1915. 41 S. 8°.

Über die Kondensation von B-p-Toluylpropionsäure und d-

Anisallaevulinsäure mit aromatischen Aldehyden und Phthalsäure-

anhydrid. G. Heimbürger. Diss. Göttingen 1915. VI, 59 S. 8º.

Zur Kenntnis der Hydrazone und Nitrosoderivate. H. Kunder.

Diss. Erlangen 1915. 49 S. 8°.

I. Versuche zur Kondensation von aromatischen Aminoazo-

verbindungen mit aromatischen Aldehyden. II. Über Trihalogenoform-

verbindungen tertiärer Amine. H. Strauß. Diss. Halle 1915. 41 S. 8°.

Über Abkömmlinge des 2,6-Dinitrophenols. R. Ebert.

Freiburg 1915. 44 S.

8º.

Diss.

Über die Einwirkung von Hydrochinondimethyläther auf Phthal-

säureanhydrid. K. Biesenberger. Diss. München 1915. 64 S. 8º.

Über 1,4 -Kresol - 3 - mercaptan .

1915. 57 S. 8 .

K. Arnold. Diss.
Marburg

Über einige neue Diphenylabkömmlinge. B. G. B. Scholten.

Diss. Göttingen 1915. 42 S. 8°.

ÜberTriphenylthiocarbinol. E. Mittag. Diss. Halle 1915. 50 S. 8°.

Über die Verbrennungswärmen einiger Nucleinsäuren und ihrer

Spaltprodukte. F. Külz. Diss. Berlin 1915. 32 S. 8°.

Gewinnung flüssiger Kohlenwasserstoffe durch Einwirkung von

Aluminiumchlorid auf Naphthalin unter Druck. Franz Fischer.

Durch Erhitzen von technischem Reinnaphthalin im Autoklaven unter

Zusatz von 4% Aluminiumchlorid konnten etwa 40% des Naphthalins

in ein Gemisch flüssiger Kohlenwasserstoffe umgewandelt werden. Die

besten Ausbeuten an öligen Produkten wurden bei einer Erhitzung bis

auf 330° C. in 220 Min. erhalten. Von dem durch Ausfrierenlassen von

Naphthalin befreiten Öl siedeten etwa 79% zwischen 150-300 ° C.

ks
(Ber. d. chem. Ges. 1916, Bd. 49, S, 252-259.)

Über die Cholsäure und einige Präparate derselben. R. Werner.

Erwähnt werden cholsaures Lithium C24H39O5Li , violettfarbenes

cholsaures Kupfer (C24H39O3) Cu und ein lebhaft hellgrünes Nickel-

salz. (Pharm. Zentralh. 1915, Bd. 56, S. 591.) S

Zur Kenntnis der Anthrapyridone. H. H. Stümges. Diss. Frei-

burg i . B. 1915. 39 S. 8°.

Über die Synthese des Hygrins. K. Hess. Hab. Freiburg

1915. 32 S. 8°.

Synthese eines Glucosids aus Cheirolin . W. Steibelt. Diss.

Jena 1915. 34 S. 8°.
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11. Anlagen. Kraft- und Arbeitsmaschinen. Apparate.")

Messen von Stückgut (Kohle) und körnigen Massen. Heinrich

Ernst Hoff, Coblenz. Eine endlose, ein Zählwerk bewegende

Kette wird von dem sich durch eine Öffnung bestimmter Größe be-

wegenden Meßgut mitgenommen. (D. R. P. 291573 v . 4. Aug. 1915.) i

Rüttelformverfahren für Rüttelformmaschinen mit beiderseits

Modellteile tragenden Wendeplatten. Leber & Bröse G. m. b. H. ,

Coblenz-Neuendorf. Zwischen die Wendeplatte und den Rütteltisch

sind vom Modellrand genügend entfernte, die Modellhöhe übersteigende

Zwischenlagen eingeschaltet. (D. R. P. 291 450 vom 25. Januar 1914.) i

ww

Neuere Bestrebungen im Bau von Dampfturbinen und Tarbo-

kompressoren. Werner Ott. (Mont. Rundschau 1915, Bd. 7, Nr. 1.) rl

Über die Berechnung von Grubenlokomotiven. F. Peter. (Montan.

Rundschau 1915, Bd. 6, S. 665.) rl

Luftpumpe zur Erzeugung von Druckluft für Luftperlbäder und

ähnliche Zwecke. Oscar Grossmann und Fritz Sommer, Wies-

baden. (D. R. P. 291503 vom 19. Juli 1914.) i

Wärmeregler, bei welchem ein die Wärmezufuhr regelndes

Organ von dem Maximum- oder Minimum-Kontakt eines Thermo-

meters im einen oder anderen Sinne bewegt wird. Steinle &

Hartung, Quedlinburg. (D. R. P. 290663 vom 26. Juli 1913.)

Anlage zum Betriebe von Explosionsmotoren mittelsNaphthalins .

Fritz Schröder, Charlottenburg. Die Einrichtung des Haupt-

patentes 290469 ¹ ) ist hier dahin abgeändert, daß von der gesonderten

Wärmequelle, abgesehen von den zum Schmelzbehälter, zum Vergaser

und den ihm benachbarten Teilen führenden Heizleitungen, auch eine

von ihr unmittelbar beheizte Luftleitung nach dem Motor führt, so daß

die Verbrennungsluft annähernd auf 300-400 ° C., also wesentlich

über die Verdampfungstemperatur des Brennstoffes hinaus erhitzt wird

und die Maschine ohne Verwendung eines Hilfsbrennstoffes angelassen

werden kann. (D. R. P. 291507 v. 8. März 1912 ; Zus. z. Pat. 290 469.) i

*) Vergl. Chem-Ztg. Repert. 1916, S. 174. ¹) Ebenda 1916, S. 114.

--

Motol, ein neues Prüfungsgerät für Motorenbrennstoffe. Che-

mische Fabrik Helfenberg, A.-G. Vor einiger Zeit hat Dr. KARL

DIETERICH in Helfenberg eine frühere von ihm gemachte Beobachtung

erneuert , welche dahin geht , daß auf bestimmte Weise gereinigtes

Drachenblutharz einen Farbstoff enthält, von ihm Dracorubin genannt,

welcher sich in Benzin und überhaupt in Paraffinkohlenwasserstoffen

so gut wie nicht oder überhaupt nicht löst, während er sich in Benzol-

kohlenwasserstoffen, in Alkoholen, Halogenderivaten der Paraffinreihe usw.

mit mehr oder weniger intensiver Färbung auflöst und so in einfacher

Weise eine Erkennung der verschiedenen Substanzen auch in Mischungen

sicher ermöglicht. DIETERICH hat vorgeschlagen, sich bei der Prüfung

stellung des spezifischen Gewichts zu verlassen , sondern den ein-

gekauften Betriebsstoff einer eingehenden chemisch - physikalischen

Prüfung zu unterziehen. Dazu gehört außer dem spezifischen Gewich

die Prüfung auf Geruch und Flüchtigkeit, die Verdunstungsgeschwindig-

keit, die neutrale Reaktion und die Dracorubinprobe, die mit einem

mit obigem Farbstoff getränkten Reagenzpapier angestellt wird.¹) Die

für solche einfach vorzunehmende Prüfung notwendigen Geräte hat

die CHEMISCHE FABRIK HELFENBERG A.-G. in einem kleinen Kästchen

angeordnet, welches sie unter dem Namen »>Motol in den Handel

bringt, und das für jeden Verwender eines Motorenbrennstoffs ein un-

entbehrliches Hilfsmittel sein dürfte, um ihn vor Täuschungsversuchen

seitens des Verkäufers zu schützen. Dracorubin hat sich auch als

Reagens für Lösungsmittel vorzüglich bewährt, die in der Kautschuk-

industrie und in der Lack- und Farbenindustrie verwendet werden.

Nicht nur Reinbenzin kann mit Hilfe der Dracorubinprobe neben

sämtlichen Benzolkohlenwasserstoffen geprüft werden, sondern sie leistet

auch für die Erkennung von Terpentinöl , Kienöl , Terpentinölersatz-

produkten usw. gute Dienste. (Nach einges. Sonderabdr. a. Motor 1916,

Januar Februar ; Der Motorfahrer 1916, Nr. 6 u. 7.)

der für Motorenbetrieb verwendeten Brennstoffe nicht nur auf die Fest-

¹) Chem.-Zg. 1915, S. 851.

12. Verfahren und Apparate zum Mischen und Trennen.*)

Selbsttätige , durch einen Schwimmer be-

wirkte Entlüftung sowie Zu- und Abfluß-

regelung an Druckgefäßen zum Mischen von

Flüssigkeiten mit Gasen. H. Schaffstaedt,

G. m. b. H., Gießen. Der Sättigungsapparat be-

steht aus dem Mischraum a und dem darunter be-

findlichen Sammelbehälter b, an dessen Boden die

mit dem Gase gesättigte Flüssigkeit durch Rohr c

entnommen werden kann. Ein Hahn d am Sammel-

behälter b dient zur Herstellung des Gasanschlusses.

Durch Ventil e im oberen Teile des Mischraumes

wird die zu sättigende Flüssigkeit eingeführt.

Gegenüber liegt das Entlüftungsventil f. Beide

Ventile stehen durch Schubstangen g g in ge-

lenkiger und kraftschlüssiger Verbindung mit der

senkrecht in einer Hülse m geführten Stange h

einer Schwimmkugel i, welche den Abschluß-

körper k desdes im Boden des Apparates vor-

gesehenen Ablaufventils / trägt. Das Zulauf-, Ab-

lauf- und Entlüftungsventil werden gleichzeitig

durch das Heben und Senken der Schwimm-

kugel i kraftschlüssig beeinflußt. Von dem Ent-

lüftungsventil f führt ein kleines , oben offenes

Rohr p bis dicht unter den Deckel des Apparates

zur Ableitung der sich dort sammelnden Luft oder Gase. (D. R. P.

291 293 vom 31. März 1914.) i

--

6

i

Mischbehälter mit in seiner Längseinrichtung eingelagerter,

durchbrochenen Mischschnecke, deren Flügel bis an die Behälter-

wand reichen. Andreas Fick, Fürth . Die Durchbrechungen der

Schneckenfläche sind durch Draht-, Schnur- oder dergl . Verspannungen

hergestellt, welche von entsprechend angeordneten Stützarmen getragen

werden. (D. R. P. 291 256 vom 16. Juli 1914.) i

Trennungvon Komponenten aus Gemischen, welche Suspensions-

oder Emulsionskolloide, echte Kolloide, lonen oder gelöste Körper

enthalten. Elektro - Osmose Akt. - Ges. (Graf Schwerin- Gesell-

schaft) , Frankfurt a. M. — Man unterwirft die Gemische dem für

andere Zwecke bekannten elektroosmotischen Verfahren, gemäß welchem

in den Stromkreis Diaphragmen eingeschaltet sind , deren Potential so

ks

gewählt ist, daß derjenige oder diejenigen Komponenten, welche von

den übrigen Bestandteilen getrennt werden sollen , das oder die

Diaphragmen nicht durchdringen können, während andere Komponenten

hindurchwandern. Durch Vorschaltung indifferenter Diaphragmen vor

die Pole werden die Elektrolyte aus dem Gemisch entfernt. Zwecks

Erzielung eines bestimmten Konzentrationsgrades des Gemisches an

Säure oder Basen schaltet man positive oder negative Diaphragmen

'den Polen vor. Zwecks Fraktionierung der lonen werden Diaphragmen

verwendet, durch welche die Ionen mit verschiedener Wanderungs-

geschwindigkeit hindurchgehen. Aus dem Gemisch werden gelöste

Körper, welche weder Elektrolyte noch Kolloide sind, dadurch heraus-

gebracht, daß man sie zusammen mit dem Wasser durch Diaphragmen

wandern läßt , welche die Kolloide und die Elektrolyte zurückhalten.

Eine Fraktionierung der wirklichen Kolloide wird durch Entfernung

der die Wanderung beeinträchtigenden Elektrolyte mittels Diaphragmen

und durch die Wahl von Diaphragmen solcher Ladung erzielt , daß

ihre Ladungen derjenigen der wirklichen Kolloide entsprechen . Will

man beispielsweise dem Gemisch eine bestimmte gewünschte Kon-

zentration an Elektrolyt geben , so bringt man vor die Kathode ein

Pergamentdiaphragma, vor die Anode jedoch ein Diaphragma von

mehr positiver Ladefähigkeit, wie z. B. eine tierische Blase. Die Säure-

reste wandern dann schneller aus dem Gemisch heraus, und der Mittel-

raum bleibt alkalisch. Wenn man z. B. unter dieser Anordnung der

Diaphragmen verdünnte Kochsalzlösung elektrolysiert, so wird der

Mittelraum sofort alkalisch.Mittelraum sofort alkalisch. Verwendet man Viscose an der Anode

und Pergamentpapier an der Kathode , so fraktioniert sich z. B. ein

Gemisch von Schwefelsäure und Milchsäure in der Weise , daß die

Schwefelsäure durch das Viscosediaphragma herausgeht, während die

Milchsäure von dem Viscosediaphragma nicht durchgelassen wird, so

daß nach einiger Zeit in dem Mittelraum sich lediglich Milchsäure

Aus einer Rohzuckerlösung lassen sich durch Anwendung

von tierischen Membranen an der Anode und von Viscose an der

Kathode die gelösten Nichtzuckerstoffe aus dem Mittelraum heraus-

bringen. Das Kolloidgemisch des Leimes läßt sich durch zwischen-

geschaltete Diaphragmen aus gebranntem Aluminiumoxyd als positive

Diaphragmen und aus gebrannter reiner Kieselsäure als negative

Diaphragmen in verschiedene Fraktionen zerlegen, so daß man Leim

in gelöste Eiweißkörper, Gelatosen, klebende Bestandteile unbestimmten

Charakters und Gelatine teilen kann. (D. R. P. 291672 vom

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 174. 3. März 1914.)
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Über den chemischen Aufbau der Kalisalzablagerungen im

Tertiär des Oberelsaß. M. Rózsa. Nach den Gleichgewichts-

gesetzen der Salze müßten nach der Zusammensetzung im Wittelsheimer

Becken Laugengemische diskontinuierlich eingetrocknet sein, die Meer-

wasser, Restlaugen, Süßwasserzufluß und deszendente Laugen enthielten.

Kainit und Kieserit sind eliminiert ; vorhanden sind Dolomit-Anhydrit,

Steinsalz, Sylvin und Carnallit. (Ztschr. anorg. Chem. 1915, Bd. 93,

S. 137-150.). ak

Die Gewinnung der Kalisalze. E. Buchal. (Techn. für Alle

1916/17, Heft 1 , S. 6-10.) r

Anreicherung des Kaligehalts von Kalisalzen, insbesondere Car-

nallit. Salzwerk Heilbronn, Dr. Georg Kassel und Theodor

Lichtenberger, Heilbronn a. N. Nach dem Durchblasen von über-

hitztem Wasserdampf durch das schmelzflüssige Bad erfolgt die Ab-

scheidung der spezifisch schweren Magnesia in der Form von MgO

im dünnflüssigen (überhitzten) Schmelzfluß durch Zubodensetzen der-

selben, worauf alsdann der Abstich des angereicherten Kalis als Fertig-

produkt stattfindet. Die Trennung des Magnesiumoxyds der Magnesia-

salze erfolgt unmittelbar während des Zerlegungsprozesses im Ofen.

(D. R. P. 289746 vom 16. Mai 1914.) Z

Umwandlung von Steinsalz in voluminöses Konsumsalz. Lucas

Willem Damman , Zwolle, Niederl. Steinsalz wird nach dem Fein-

mahlen mit einer Lösung eines anderen hygroskopischen Salzes in

Wasser oder einer hygroskopischen Flüssigkeit angefeuchtet und gut

vermischt. (D. R. P. 291265 v. 30. Juni 1914, Zus. zu Pat . 276344.¹) z

Herstellung kaustischer Magnesia von hoher Reaktionsfähigkeit

gegenüber Chlormagnesiumlösungen u. dgl. aus krystallinischem

Magnesit. Austro - American Magnesite Company G. m. b. H. ,

Radenthein bei Millstatt in Kärnten. Die Brenntemperatur wird etwas

über der unteren Grenze für das Kaustischbrennen gehalten, und der

Wasserdampfgehalt der Brennatmosphäre wird künstlich angereichert. Nach

Versuchen besitzt die kaustisch gebrannte Magnesia das Maximum ihrer

Aktivität gegenüber Chlormagnesiumlaugen unmittelbar nach dem Aus-

treiben der Kohlensäure aus dem Magnesit, und der Rückgang der

Aktivität wird durch die Einwirkung der höheren Temperaturen auf

die bereits kaustizierte Magnesia verursacht. Durch Erhöhung der

Zersetzungsgeschwindigkeit tritt man der schädigenden Wirkung der

höheren Temperaturen entgegen. Man erzielt die Steigerung der Zer-

setzungsgeschwindigkeit durch die Erhöhung des Wasserdampfgehaltes

der Brennatmosphäre. Wird beispielsweise über grob zerkleinertem

krystallinischem Magnesit bei Beginn der Dunkelrotglut oder bei höherer

Temperatur in die Brennzone gleichzeitig mit den Verbrennungsgasen

Wasserdampf eingeleitet, so setzt eine energische Reaktion ein, so daß

das Brenngut selbst bei Dunkelrotglut innerhalb 1-2 Std. gargebrannt

ist. Durch Vermehrung oder Verminderung des zugeführten Wasser-

dampfes hat man es in der Hand, die Reaktion zu beschleunigen oder

zu verlangsamen. Das Brennen des Magnesits erfolgt zweckmäßig in

Drehrohröfen, die mit Gegenstrom oder mit Gleichstrom der Flammen-

gase betrieben werden können. Bei Gegenstrombetrieb wird der Wasser-

dampf zweckmäßig in die Verbrennungszone der Kohle eingeführt. Es

kann jedoch auch Wasser in die Flamme gespritzt werden. (D. R. P.

291686 vom 3. Oktober 1913.) i

•

-
Schwefelofen. Albert G. Hinzke, Rothschild, Wisc., und Valley

Iron Works Co. , Appleton , Wisc. Der Ofen besteht aus einem

mit Ziegel ausgefütterten , stehenden , zylinderförmigen Gefäß , dessen

Inneres durch mehrere tellerförmige Zwischenböden geteilt ist. Vom

Deckel ragt ein kleiner, unten kegelartig zugespitzter Behälter in den

Ofen hinein, der zur Aufnahme der Schwefelbeschickung dient. Durch

die bei der Verbrennung im Ofen entstehende Hitze schmilzt der im

Behälter enthaltene Schwefel und fließt durch die mittels Kegelventil

regulierbare Öffnung auf den obersten Teller und, sobald dieser voll ist,

durch am Rande angebrachte Öffnungen auf den unten stehenden Teller

usw. In den Räumen zwischen den Tellerböden sind Öffnungen im

Ofenmantel angebracht, durch welche die für die Verbrennung nötige

Luft einströmt. Diese Öffnungen dienen ebenfalls zur Herausnahme der

unverbrennbaren Bestandteile des Schwefels. Die Öffnungen in den

Tellern sind so angebracht, daß der Schwefel gegen den Luftstrom

fließen muß. Durch diese Bewegung und das Herunterfließen des ge-

schmolzenen Schwefels von einem Teller zum andern wird eine Krusten-

bildung verhindert und die innige Berührung des Schwefels mit der

Luft gefördert. Die Verbrennungsgase werden durch ein am oberen

Ende des Ofens befindliches Abzugsrohr hinausbefördert. An diesem

Rohr befindet sich eine Anzahl verstellbarer Öffnungen, durch welche,

') Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 176. ¹) Ebenda 1914, S. 429.

wenn nötig sein sollte, noch etwas Luft zur vollständigen Verbrennung

des Schwefels einströmen kann. Die Zufuhr des geschmolzenen Schwefels

wird mittels des Kegelventils so geregelt, daß er in dem untersten Raum

vollständig verbrennt. (V. St. Amer. Pat. 1 149765 vom 10. August 1915,

angem. 7. Mai 1914.) pr

Rührwerk für Öfen zum Rösten von Schwefelkies u. dgl. mit

in der Hohlwelle angeordnetem Kühlluftrohr. Maschinenfabrik

Akt.- Ges. vorm. Wagner & Co., Cöthen i Anh. Die durch ein

Mittelstück d zu einem Stück vereinigten Rührarme c, c einer Röst-

kammer sind in den Augen b der Hohlwelle a fest gelagert und werden

durch ein alle Rühr-

arme c, close durch-

dringendes Kühlluft-

speiserohrksowiedurch

auf die Augen b der

Wellea mittels Drehkeil-

verschlusses 2, 3 aufge-

preßte Dichtungskappen

d

ย

CL

b.

3 C

z abgedichtet und festgehalten. Das Rohr k geht durch die Quer-

bohrungen e. Die Mittelstücke d umgeben das Rohr k mit einer ge-

schlossenen Wand I, die rechts und links je eine Öffnung m besitzt,

welchen Öffnungen im Rohr k je eine längere Öffnung n gegenüber-

steht. Zwei weitere Öffnungen o in dem Mittelstück d münden in

den Hohlraum der Welle a. Die Kühlluft wird mittels Gebläses am

unteren Ende des Rohres k eingepreßt. Die verbrauchte Luft wird

oben (gegebenenfalls zur Weiterverwendung) abgeführt. (D. R. P.

291239 vom 27. September 1914.) i

Herstellung von Aluminiumoxyd aus Aluminiumsulfat. Gustave

Schwahn, Belleville. Zur Herstellung reiner Tonerde wird calci-

niertes poröses Tonerdesulfat in Retorten oder rotierenden Ofen auf

Weißglut erhitzt und mit Wasserdampf behandelt, wobei die Schwefel-

säure ausgetrieben wird und reine Tonerde hinterbleibt. Einige Ofen-

vorschläge sind angegeben. Die Gase sollen in Schwefelsäurekammern

wieder auf Schwefelsäure verarbeitet werden, die erneut zum Aufschluß

von Ton oder Bauxit dient. (V. St. Amer. Pat. 1132736 und 1132737

yom 23. März 1915, angem. 15. Januar 1912.)

-

u

Behandlung von Calciumcyanamid. G. W. Sinclair. Das

mit Wasser plastisch gemachte Material wird auf einer oder mehreren

gerillten Walzen mittels Siebe verteilt, getrocknet und gekörnt. Die

Vorrichtung wird beschrieben. (Franz. Pat. 474882 vom 8. Juli 1914.) sb

Herstellen eines Düngemittels durch Glühen einer Mischung

von tricalciumphosphathaltigen Substanzen und alkalialuminium-

silicathaltigen Materialien. The Electric Smelting & Aluminium

Co., Sewaren in New Jersey, V. St. A. — Man behandelt das Glühprodukt

mit Salzsäure oder Schwefelsäure in Mengen, welche geringer sind als die

zur Umwandlung des in dem Glühprodukt enthaltenen Kalkes oder Alu-

miniumoxydes in die entsprechenden Chloride oder Sulfate erforderlichen

Mengen. Das Verfahren gründet sich auf die Beobachtung, daß infolge

der Dissoziation der Kieselsäure im Alkalialuminiumsilicat eine teilweisc

Umwandlung des Phosphates unter Bildung von Calciumsilicat erfolgt,

so daß zum völligen Aufschluß des Phosphatgesteins weniger Säure

gebraucht wird, als bei Abwesenheit eines Alkalialuminiumsilicates nötig

wäre. Bei Verwendung von Kalifeldspat wird sowohl das Kali wie

das Aluminium des Feldspats löslich . (D. R. P. 291 495 v. 12. Dez. 1913.) i

Verfahren, Phosphate aufzuschließen. W. S. Landis, Niagara

Falls, N. Y. Fein gemahlenes Phosphat mit weniger als 10 % SiO

( 100 T.) wird mit 20 T. Natriumsulfat (oder dem Aquivalent an Bisulfat

oder Soda) und 15 T. bituminöser Kohle in einem rotierenden Ofen

auf 1400 C. bis zur Sinterung erhitzt. Der Ofen ist in der Ver-

brennungszone mit Magnesiasteinen, am unteren Ende mit gewöhn-

lichem feuerfesten Material ausgefüttert. Beim Erhitzen entweicht aller

Schwefel als SO2 und die Phosphorsäure wird in citratlösliche Form

übergeführt. (V. St. Amer. Pat. 1137065 vom 27. April 1915, angem.

3. März 1915.) am
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Herstellung von Wasserstoff durch wechselndes Überleiten von

Reduktionsgas undWasserdampf über erhitztes Eisengut in stehenden

Kammern. Dipl.- Ing. Karl Schaefer, Charlottenburg. Es war bisher

schwierig, die zur Beheizung der stehenden Kammern dienenden Re-

duktionsgase und den die Oxydation des Eisens bewirkenden Wasser-

dampf gleichmäßig über die ganze Füllung der Kammern verteilt durch

diese hindurchzuleiten. An den Seitenwänden der Kammern entstanden

stärkere Gasströmungen, weil der Widerstand an den glatten Wänden

geringer war als in der Mitte der Füllung. Infolgedessen strömten die

Reaktionsgase zum Teil unverbraucht hindurch. Um diesen Mangel zu

beseitigen, wird nach dieser Erfindung die Mitte der Kammer mit

größeren Stücken Eisengut beschickt als die Randzone, indem dadurch

in der Mitte der Widerstand gegen den Durchgang der Gase verringert,

am Rande dagegen verstärkt wird. Man kann diese Art der Beschickung

mit Hilfe einer trichterförmigen Füllvorrichtung mit einer zweiten , sie

konzentrisch umgebenden, mantelartigen Füllvorrichtung leicht erzielen.

Man kann auch durch die mittlere Zone des Eisengutes Eisenstäbe

oder Eisenrohre hindurchführen, um welche sich das Eisengut in

lockerer Schicht lagert. Um Unregelmäßigkeiten in den innen auf-

tretenden Reaktionen zu vermeiden, empfiehlt es sich noch, die Heiz-

gase vor ihrem Eintritt in die gefüllte Kammer auf eine vorgelagerte

Schicht von durchlässigem, feuerfestem Material, z. B. Steinbrocken, zu

leiten, die als Wärmespeicher dienen. Die während der Reduktions-

periode im Eisengut nicht völlig ausgenutzten Reduktionsgase werden

in einer an der Austrittsstelle der Reduktionsgase aus dem Eisengut

vorgesehenen Schicht aus Steinbrocken oder Gitterwerk unter Luftzufuhr

verbrannt. Die hierbei gebildete, von der feuerfesten Schicht auf-

gespeicherte Wärme wird zum Überhitzen des bei der folgenden

Oxydationsperiode an dieser Stelle eingeführten Dampfes ausgenutzt.

(D. R. P. 291022 vom 15. Juli 1913.)

—

i

Herstellung von Wasserstoff und Stickstoff oder von Gemischen

beider Gase aus Wasserdampf und Luft und Eisen. Dr. Anton

Messerschmitt, Stolberg, Rhld. Wenn man eine Eisenschwamm

enthaltende Kontaktmasse oder eine solche , welche Gemische von

Eisenschwamm mit einem Metalloxyd, z. B. Manganoxydul, enthält, bei

Rotglut mit Dampf oxydiert, so wird die unter Wasserstoffentbindung

verlaufende Oxydation im allgemeinen nur bis zur Oxydulstufe des

Eisens getrieben. Höhere Oxydationsstufen würde man erst durch

lange fortgesetzte Behandlung der Kontaktmasse mit Dampf erhalten.

Behandelt man aber das aus der Dampfoxydation entstehende Oxydations-

produkt mit Luft, so wird der Luftsauerstoff unter Bildung höherer

Oxydationsstufen, z. B. Fe3O4 + Mn2O3, gebunden, während Stickstoff

entweicht. Da dieser Prozeß exotherm verläuft, steigt dabei die Tempe-

ratur der Kontaktmasse, so daß man, um zu starke Erhitzung zu ver-

meiden, vorteilhaft ein Gemisch von Luft und Dampf zu dieser Reaktion

benutzt. Durch die stufenweise Oxydation der Kontaktmasse mittels

Dampfes und darauf mittels Luft oder eines Gemisches von Dampf und

Luft kann man unter guter Ausbeute in einem Arbeitsgang zuerst

Wasserstoff aus Wasserdampf, sodann Stickstoff aus Luft gewinnen. Die

oxydierte Kontaktmasse wird durch Behandlung mit reduzierenden

Gasen regeneriert, wobei die Reaktionstemperatur erforderlichenfalls

durch periodische oder ununterbrochene Beheizung aufrechterhalten

wird. Da die höheren Oxydationsstufen der Kontaktmetalle mit viel

geringerem Gasaufwand zu reduzieren sind, so wird bei stufenweiser

Oxydation erheblich weniger Reduktionsgas verbraucht als bei gemein-

samer Oxydation durch Dampfluftgemische. Zur Durchführung des

Verfahrens benutzt man zweckmäßig mehrere miteinander kommuni-

zierende Schächte, in denen die Kontaktmasse 18se aufgeschichtet wird.

Zum Aufheizen wird der Inhalt des einen Schachtes mit Reduktions-

gasen regeneriert, während der Inhalt des zweiten Schachtes mit den

Abgasen der Reduktion beheizt wird. In den frisch reduzierten Schacht

leitet man Wasserdampf ein, wobei reiner Wasserstoff entbunden wird,

während in den bereits vorher mit Dampf oxydierten zweiten Schacht

Luft geleitet wird, so daß aus diesem Schacht reiner Stickstoff entweicht.

Zur Herstellung von Gemischen von Wasserstoff und Stickstoff schickt

man den aus dem letzteren Schacht entweichenden Stickstoff unter

Dampfzusatz durch den ersteren Schacht, aus welchem nunmehr ein

Stickstoff-Wasserstoff- Gemisch entweicht. Man kann auch ein Luft-

Dampf- Gemisch in den zweiten Schacht schicken. In diesem wird der

Luftsauerstoff absorbiert, während ein hocherhitztes Gemisch aus Stick-

stoff und Dampf entweicht, welches durch den frisch reduzierten ersten

Schacht geleitet wird. (D. R. P. 291603 vom 7. August 1913.)
i

Einrichtung zur Abgabe von Gas aus einem Hochdruckgasbe-

hälter mittels eines Zwischengefäßes. Svenska Aktiebolaget Gas

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 167.

--
accumulator, Stockholm. In die Verbindungsleitung zwischen dem

Hochdruckbehälter und dem Zwischengefäß ist ein Ventil eingeschaltet,

das während der Füll- bezw. Verbrauchsperiode des Zwischengefäßes selbst-

tätig offen bezw. geschlossen bleibt. (D. R. P. 291 344 v. 22. Jan. 1915.) z

Herstellung reiner Kohle aus Kohlenwasserstoffen, wie Stein-

kohlenteer, Teeröl, Petroleumteer, Petroleumteeröl u. dgl. Société

Anonyme des Combustibles Industriels , Heine in Belgien. - Zu-

nächst werden aus dem Ausgangsmaterial etwa darin enthaltene min ralische

Bestandteile durch Stehenlassen oder Filtrieren entfernt. Der Kohlenwasser-

stoffwird erhitzt und gewisse Zeit der Einwirkung eines feinverteilten Luft-

stromes oder eines oxydierenden Gases ausgesetzt. Man kann auch

die fein zerstäubte Masse in Form von Kaskaden dem Luftstrom aus-

setzen oder sie in Dampfform in einen heißen Raum leiten , wo sie

dem Luftstrom begegnet. Erhöhter Druck beschleunigt das Verfahren.

Die Einwirkung der Hitze und des oxydierenden Gases (oder Luft)

muß abgestellt werden, bevor die Masse verkokt, v.as bei 400-500 ° C.

eintritt. Die so erhaltene Masse wird mit einem Lösungsmittel , wie

Benzin- , Petroleum- oder Teeröl , behandelt, um den unlöslichen Teil

von dem löslichen Teil zu trennen. Der unlösliche Teil wird sodann

bis zur Röstung erhitzt, wodurch man die gewünschte Kohle erhält.

Das Gelöste wird destilliert, um das Lösungsmittel abzuscheiden, worauf

man letzteres wiedergewinnt. Die zurückbleibenden Stoffe werden allein

oder gemischt mit anderen Kohlenwasserstoffen einer Behandlung, wie

oben angegeben , unterzogen , so daß sich ein an Kohlenstoff reiches

Produkt bildet, in welchem der Kohlenstoff suspendiert ist. Der un-

lösliche Teil wird abgeschieden und von neuem bis zur Koksbildung

geröstet. (D. R. P. 291727 vom 3. Februar 1914.)
i

—

Spaltung von leichten Kohlenwasserstoffen unter Luftabschluß.

Dipl.-Ing. Edmund Herman, Budapest. Die Erfindung benutzt zur

Erzeugung von Ruß und Wasserstoff die pyrogene Spaltung leichter,

unter gewöhnlichen Bedingungen nicht labiler Kohlenwasserstoffe, ins-

besondere Methan enthaltender Naturgase an hocherhitzten feuerfesten

Flächen, gegen welche die zu spaltenden Gase in zahlreichen , fein

verteilten Gasströmen geführt werden. Bekanntlich zerfällt Methan bei

800 ° C. etwa zur Hälfte, bei 2000 ° C. vollständig in seine Elemente.

Bei Luftabschluß muß für eine gleichmäßige Erhitzung der zur Spaltung

dienenden Fläche und für sofortiges Wegschaffen des Rußes von der

erhitzten Fläche nach dem Ent-

stehen gesorgt werden, um ein

Anbacken und Graphitieren des

Rußes zu vermeiden und ander-

seits diese Fläche für die weitere

Rußbildung zur Verfügung zu

stellen. Auch muß für schnelle

Abführung des entstandenen

Wasserstoffgases bei gehöriger

Abkühlung gesorgt werden. Zur

Erzielung der feinen Verteilung

des Gases läßt man dieses aus

in der Mantelfläche eines dreh-

baren Hohlkörpers angebrachte

Düsen gegen eine hocherhitzte,

konzentrische, zylindrischeFläche

unter Druck strömen. Die Ab-

bildung zeigt in einem wage-

rechten Schnitt die mit zahl-

reichen Gasaustrittsdüsen 31 ver-

sehene drehbare Gasverteilungs-

trommel20 innerhalbeines durch

Oberflächenverbrennung erhitz-

ten, als Zersetzungsfläche dienen-

den Hohlzylinders 2 , welche

beiden in einem feststehenden Gehäuse 1 in der Weise angeordnet sind,

daß zwischen der Oberfläche der Trommel 20 und der Innenfläche des

20

51

Zersetzungszylinders 2 nur ein schmaler Ringraum als Spaltraum für

die Gase frei bleibt, in welchem der freiwerdende Wasserstoff nach

oben steigt, um durch das Abzugsrohr 35 nach dem mit Wasserkühlung

versehenen Rußabscheider 36 zu gelangen. Durch Rohr 37 steigt

dann der Wasserstoff zu einem Sammelbehälter. Am äußeren Mantel

der Trommel 20 befinden sich Rußabschaber (Asbestbürsten) 4, welche

den Ruß von der inneren Wandung des Hohlzylinders 2 entfernen.

Der abgeschabte Ruß fällt in einen kegelförmigen Sammelraum , von

wo aus er durch Röhren in die Gefäße 42 gelangt, welche mit solchen

Entleerungsvorrichtungen versehen sind, daß beim Entleeren keine Luft

in den Spaltraum eindringen kann. (D.R. P. 290 883 v. 23. Okt. 1914.) i

Verlag der Chemiker-ZeitungOtto v. Halem in Cöthen (Anhalt).
Druck von August Preuß in Cöthen (Anhalt).
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6. Chemie der Pflanzen und Tiere. Agrikulturchemie.")

Die Viscosität des Harnes. Ihre theoretische und praktische

Bedeutung. C. Posner. - Die Viscosität normalen Harnes ist sehr

gering, in gewissem Grade, wenn auch nicht streng, mit der Kon-

zentration steigend. Bei Messung mit OSTWALDS Viscosimeter ergaben

sich keine nennenswerten Steigerungen durch die in pathologischen

Fällen vorkommenden Mengen von gelöstem Eiweiß, Zucker, Cystin

und Oxalat, wohl aber durch Formelemente, bei deren Vorhandensein

ein deutlicher Unterschied zwischen filtriertem und unfiltriertem Harn

hervortrat, sowie durch Sperma, auch ohne Spermatozoen. Alkalisierung

vermindert die hierdurch bedingten Viscositätssteigerungen. Es ist sehr

wahrscheinlich, daß Viscositätsänderungen ätiologisch bei der Stein-

bildung in Betracht kommen, und daß sich durch deren Beeinflussung

auch die Wirkung alkalischer Wässer erklärt. (Berl. klin. Wochenschr.

1915 , Bd. 52, S. 1106.) sp

Über anhepatische Gallenfarbstoffbildung. A. A. Hymans van

den Bergh und J. Snapper. Aus früheren Bestimmungen des

Gallenfarbstoffs in hämorrhagischen Exsudaten sowie in experimentellen

und traumatischen blutigen Ergüssen ergab sich der Schluß : >> Sobald

beim Menschen Blut aus den Gefäßen heraustritt und sich zwischen

den Gewebselementen oder in eine Körperhöhle ergießt, findet an

diesem Orte in kurzer Zeit eine lokale , anhepatische Gallenfarbstoff-

bildung statt. < Solche anhepatische Bildung ließ sich auch in der

Milz bei gewissen Krankheiten beobachten. Es scheint, daß sich, je

nach deren Auftreten oder Fehlen, die klinischen hämolytischen Anämien

in zwei Gruppen teilen lassen. Daran schloß sich der Versuch, ob

sich bei experimentellen Blutvergiftungen ebenfalls ein verschiedenes

Verhalten nachweisen läßt. Dies ist in der Tat der Fall. Die Versuche

wurden mit Toluylendiamin und Phenylhydrazin angestellt, und zwar

an Hunden , da Kaninchen gegen jenes sehr refraktär sind und

Katzen danach wohl starke Hämoglobinurie, aber ohne Ikterus be-

kommen. Bei Hunden rief Toluylendiamin starken Ikterus ohne Zeichen

der Blutzersetzung hervor, die Gelbsucht ist also hier der direkten

Einwirkung auf die Leber zuzuschreiben ; in der Milz fand sich keine

oder nur geringe Bildung von Gallenfarbstoff. Dagegen bewirkt Phenyl-

hydrazin nach kurzer Zeit eine intensive Blutzerstörung mit einem Blut-

bild, das dem der perniziösen Anämie völlig ähnelt, zugleich tritt

mäßige Bilirubinämie auf und in der Milzader viel mehr Bilirubin als

in der Milzarterie , also starke lokale , anhepatische Bilirubinbildung.

(Berl. klin. Wochenschr. 1915, Bd. 52, S. 1081.)

-

sp

Über Eiweißaufbau. A. Herzfeld. Redner bespricht die

neueren Beobachtungen über Eiweißaufbau aus Zucker und Ammonium-

verbindungen durch chlorophyllfreie Lebewesen, erörtert, so weit dies

derzeit möglich ist, die wichtigsten der vorgeschlagenen Verfahren, und

kommt zum Ergebnisse, daß die größte Aussicht die Züchtung jener

Pflanzen bietet, die den freien Stickstoff der Luft binden ; dies, und die

Erscheinungen bei der Impfung nach HILTNER und SIMON sollten ein-

gehend studiert werden. (D. Zuckerind. 1916, Bd. 41 , S. 339.)

Dieser Vortrag ist außerordentlich inhalts- und lehrreich und vermittelt

eine treffliche und kritische Übersicht alles Zugehörigen, wie sie an anderer Stelle

noch kaum geboten wurde. 2

-
Bestimmung der Keimfähigkeit von Rübensamen. Vitek.

In dieser ausführlichen Abhandlung (18 S. mit 5 großen Zahlentabellen !)

verweist Verf. neuerdings auf die großen Differenzen , die bei derlei

Bestimmungen immer noch vorkommen, und deren Ursache offenbar

in mangelhafter Erkenntnis der vielen einwirkenden Umstände liegen

muß, die daher noch genauer zu durchforschen und einheitlich fest-

zusetzen sind. Eine wichtige Rolle unter ihnen spielt die Konstanz der

Feuchtigkeit des Keimbettes , und es ist in dieser Hinsicht nicht ein-

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916 , S. 165.

zusehen , weshalb weitere Kreise immer noch gegen die Anwendung

von Filtrierpapier statt Sand Widerstand leisten ; dieses Verfahren, das

genau beschrieben wird, ist leicht und sicher ausführbar, durchaus ge-

nau, und liefert Ergebnisse, die nicht selten um 10% und mehr höher

auskommen wie dieüblichen. (Böhm. Ztschr. Zuckerind. 1916, Bd.40, S. 363.)

Daß Verbesserungen der Keimfähigkeits- Bestimmung sehr wünschenswert

sind, ist seit Jahren allgemein anerkannt ; bisher konnten aber niemals allgemein

anerkannte Vereinbarungen zustande gebracht werden, offenbar, weil Wünsche

und Interessen der Beteiligten weit auseinandergehen.
2

- -
Entstehung der Schoßrüben. Daverhuth. Für diese kommen,

wie schon RIMPAU lehrte , hauptsächlich Störungen des Wachstums in

Betracht, namentlich durch Witterungseinflüsse (Kälte), aber auch durch

zu frühe Aussaat und durch zu tiefes Drillen ; häufig treten neben

Schoßrüben auch sog. beinige auf, sowie die >>Trotzer< , die auch im

zweiten Jahre keine Samenstengel treiben. (Blätt. Rübenbau 1916,

Bd. 23, S. 105.) 2

Rübenbau mit wenig oder ohne Künstdünger. Störmer.

Ausführliche Wiedergabe des früher im Auszuge erschienenen wichtigen

Vortrages. (Blätt. Rübenbau 1916, Bd. 23, S. 97.) λ

Rübenbau in England. - Die Rübenlieferanten der (einzigen!)

englischen Zuckerfabrik Cantley wurden von ihrer Rübenbaupflicht

(Centralbl. Zuckerind. 1916, Bd. 24, S. 683. )

entbunden, angeblich wegen Schwierigkeiten der Samenbeschaffung.

Die Ergebnisse dieser Fabrik waren bisher, trotz des hohen Schutzzolles,

bekanntlich durchaus unbefriedigende, 2

Widerstandsfähigkeit der Rübe gegen Frostwirkung. Bartoš. —

Verf. teilt seine ausgedehnten einschlägigen Erfahrungen mit, die einer-

seits bestätigen, daß die hochgezüchtete und gesunde Rübe bis zu hohem

und früher unbekanntem Grade widerstandsfähig ist, und anderseits

erkennen lassen, daß die Rübe mit gelbem Farbstoff weit weniger wider-

standsfähig ist als die mit rötlichem, und diese wieder weit weniger

als die mit rotem ; dies fand sich auch innerhalb einzelner Familien

und bei deren Individuen bestätigt. (Oster.- ungar. Ztschr. Zuckerind.

1916, Bd. 45, S, 1.) 2

-

Rohranbau in Hawaii. W. E. Cross. (Rev. ind. y agric. de

Tucuman 1915, Bd. 7, S. 316.) 2

Zuckerrohr in Argentinien. J. H. Wale. — Ausführlicher Bericht

(17 S.) über Anbau, Düngung, Ernten, Auswahl und Zucht der Varietäten

und die bisher erzielten Fortschritte. (Rev. ind. y agric. de Tucuman

1915, Bd. 7, S. 281.) 2

Bekämpfung der Rohrfeinde und Fehler hierbei. G. Fawcett.

(Rev. ind. y agric. de Tucuman 1915, Bd. 7, S. 311.)
2

Entomologische Notizen. A. Rosenfeld. (Rev. ind. y agric.

de Tucuman 1915, Bd. 7, S. 314.) 2

Über die Selbsterhitzung des Heues. F. W. J. Boekhout und

J. J. Ott de Vries. Durch 2 % iges eisenfreies Kupfersulfat konnte

das Wachstum der Bakterien im Heu verhindert werden, ohne daß sie

abgetötet wurden. Auch nach diesem Zusatze bewirkte Erhitzen eine

Herabsetzung der Kohlensäureproduktion, wie bei gewöhnlichem Heu.

Eine Veränderung der Enzyme ließ sich nicht nachweisen. Der Einfluß

des Erhitzens bis 60 ° C. ist daher auf Umsetzungen zu beziehen, durch

welche die Wirkung des Katalysators, den man in Eisen- oder Mangan-

verbindungen annehmen muß, herabgesetzt wird. Auf gleiche Weise

sind wahrscheinlich Erscheinungen zu erklären, die HIRMKE bei der

Fermentation des Tabaks beobachtet hat. Die Bildung von Furfurol

war bisher nur bei experimenteller Selbsterhitzung des Heues nachge-

wiesen worden; sie wurde nun auch in einem Falle bei spontaner Selbst-

erhitzung aufgefunden. (Zentralbl . Bakteriol. 1915, [ II] , Bd. 44 , S. 290.) sp
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8. Bakteriologie. Desinfektion.*)

Zur bakteriologischen Diagnostik im Feldlaboratorium. W.

Oettinger. Schilderung des zweckmäßig einzuhaltenden Ganges

bei Cholerauntersuchungen nebst kritischen Bemerkungen und Erfah-

rungen über die Technik der Blutplattenkultur für Typhusdiagnose.

(Therapie d. Gegenw. 1915, Bd. 17. S. 287.) sp

Über die Widerstandsfähigkeit verschiedener säurefester Bak-

terien gegen Antiformin. Anna v. Spindler - Engelsen. - Durch

Kulturversuche und namentlich durch Zuhilfenahme mikroskopischer

Prüfung lassen sich die Tuberkelbazillen von menschlichem und bovinem

Typus nicht nur von nicht säurefesten, sondern, entgegen den Angaben

von UHLENHUTH u. a. , auch von anderen säurefesten Arten unterscheiden.

Über Ragitnährböden. M. Feiler. (Berl. klin. Wochenschr. 1915, Jene waren selbst nach 4 tägiger Einwirkung von 50% igem Antiformin

Bd. 52, S. 767.)

Plasma-Nährstoff für Massenkulturen. K. Löffl -

sp

Das aus

91 Blut durch Eingießen in 11 0,8 % ige Ammoniumoxalatlösung,

Durchmischen und Zentrifugieren gewonnene Plasma wird nach Fällung

der Oxalsäure durch Calciumacetat mit 40 g Trypsin 8 Tage peptonisiert,

dann gekocht, nach Absetzen filtriert und sterilisiert. Es enthält dann

durchschnittlich 8 % Nährsubstanz, also viermal so viel als die üblichen

Nährböden, wird daher als »Plasma nutriment Quatriplex« bezeichnet

und für die Anwendung 1 : 3 verdünnt. Durch Eindampfen im Vakuum

läßt sich daraus auch 100 % iger Trockennährboden zum Preise von

4,80 M für 1 kg herstellen. Als Hauptbestandteil enthält er auf 100 T.

peptonisierte Substanz durchschnittlich 3,14 Alanin, 14,38 Leucin und

4,08 Asparaginsäure, von denen die ersten beim Sterilisieren der Nähr-

lösung mit dem Wasserdampf destillieren. (Zentralbl. Bakteriol. 1915 ,

[I], Bd. 77, S. 108.) sp

Zur Theorie der Färbung nach Gram. Kolloidchemisch- optische

Gesichtspunkte. R. Hottinger. (Zentralbl. Bakteriol. 1915, [ I ] , Bd. 76,

S. 367.) sp

Zur Systematik der Mikroorganismen. I. Die Gruppe des

Bacterium fluorescens. E. Pribram und E. Pulay. (Zentralbl. Bakteriol.

1915, [I], Bd. 76, S. 321.) sp

Ein choleraähnlicher Vibrio. M. Gieszczykiewicz und St. Siera-

kowski. Der Vibrio, während einer Choleraepidemie in Lobzów

von einem Patienten mit reiswasserähnlichem Stuhl , sonst aber ohne

Cholerasymptome, isoliert und als V. Lobzów bezeichnet, sehr virulent

für Meerschweinchen und Vögel, stimmt morphologisch und durch das

Verhalten in Kulturen, namentlich auf DIEUDONNÉ-Nährböden, mit dem

echten Choleravibrio nahe überein, unterscheidet sich aber scharf von

ihm durch die Agglutinationsverhältnisse. Für vergleichende Tier-

versuche wurde ein von BUJWID angegebenes, noch nicht veröffentlichtes

Dosierungsverfahren an Stelle des ungenauen Abmessens mit der Platinöse

benutzt. (Zentralbl. Bakteriol. 1915, [ I ], Bd. 76, S. 465.)

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 106.

-

sp

noch im wesentlichen unverändert, während die Bazillen des Smegma,

Tobler IV und Moeller II schon in 15% igem Antiformin bei 1/2 stün-

diger Einwirkung sich völlig lösen. Eine Mittelstellung nehmen die

Bazillen der Blindschleichentuberkulose ein, die zwar im 25%igen An-

tiformin nach 24 Stunden noch nicht völlig, im 50 % igen aber nach

dieser Zeit restlos gelöst waren, während ihr Wachstum, ebenso wie

das der säurefesten Nichttuberkelbazillen und der nichtsäurefesten schon

durch 1 % ige Antiforminlösung gehemmt wird. (Zentralbl. Bakteriol.

1915, [I], Bd. 76, S. 356.) sp

Über den Desinfektionswert stark bewegter, trockener Heiß-

luft. H. Rautmann. Bei einem von VONDRAN in Halle a. S.

konstruierten Apparat befindet sich erhitzte Luft in ständigem Kreislauf.

Wie die vergleichenden Wärmemessungen an verschiedenen Stellen

zeigten, wird hierdurch eine gleichmäßige Verteilung und schnelle Er-

reichung hoher und annähernd gleichmäßiger Temperatur auch inner-

halb dichter Objekte erzielt. Kleidungsstücke jeder Art können so in

kürzester Zeit entlaust werden, ohne irgendwelchen Schaden zu erleiden.

Auch Ledersachen werden nicht angegriffen. Der Apparat, der sich

auch zur Abtötung von Bakterien sehr gut eignet selbst Milzbrand-

sporen werden in 35 Min. abgetötet , ist handlicher und nach Angabe

der Firma auch in Anschaffungs- und Betriebskosten billiger als Wasser-

dampfapparate. (Zentralbl. Bakteriol. 1915, [ I ] , Bd. 77 , S. 50.) sp

Über Steigerung der Desinfektionskraft bei Abnahme der

Giftigkeit in der Carbolreihe (Untersuchung von Grotan und Sagrotan) .

H. Friedenthal.-DieVersuche zeigen in Bestätigung solcher von anderer

Seite, daß von Carbol zu Lysol zu Grotan und Sagrotan eine systema-

tische Steigerung der keimtötenden Wirkung bei gleichzeitiger starker

Verminderung der Giftigkeit vorliegt. Es wird angedeutet, daß binnen

kurzem Substanzen zur Verfügung stehen werden, die noch ungiftiger

als die Grotane und noch stärker antiseptisch sind. Für die äußere

Anwendung, Sterilisierung von Instrumenten usw., scheint die Frage

durch jene bereits gelöst. Ein abschließendes Urteil darüber, ob sie für

Abtötung von Spaltpilzen im Körperinnern verwendbar sind , gestatten

dieVersuche noch nicht. (Berl. klin.Wochenschr.1915, Bd . 52, S.1019.) sp

9. Pharmazie. Pharmazeutische Präparate.")

Qualitätsprüfungen der Verbandwatte. W. Zänker und K.

Schnabel. Die frühere Veröffentlichung der Verf.¹) hat viel Zu-

stimmung, namentlich von ärztlicher Seite gefunden , aber auch den

Protest eines Verbandwattefabrikanten zur Folge gehabt, welcher verrät,

daß noch viel schlechteres, verunreinigtes Rohmaterial, als bisher bekannt,

zu Verbandwatte verarbeitet wird. Es wird deshalb ergänzend ge-

fordert: Verbandwatte darf keine nachweisbaren Spuren von Appretur-

und Schlichtmitteln enthalten. Der Aschegehalt soll nicht mehr als

0,1-0,2 % betragen. Weder im wässrigen Auszug noch in der Asche

dürfen Spuren von Schwermetallen, besonders Zinn, nachweisbar sein ;

ebensowenig dürfen Bariumsalze , Salzsäure oder andere auf eine Be-

schwerung oder Verunreinigung hinweisende Chemikalien anwesend

sein. Bleich- und ähnliche Kunst- oder Fabrikationsfehler dürfen nicht

vorhanden sein. Das Reichsgesundheitsamt sollte unter der Bezeichnung

>>Verbandwatte<< nur eine den gestellten Anforderungen entsprechende

Ware zulassen. Die diesen nicht genügenden Watten können als

klinische Pack- und Polsterwatte usw., wo sie nicht direkt mit Wunden

in Berührung kommen, Verwendung finden. (Pharm. Ztg. 1914, Nr. 33.

Nach einges. Sonderabdr.) x

Eisbeutel. Gösta Aulin , Halmstad in Schweden. Der Eis-

beutel besteht aus einer in üblicher Weise gegerbten, wasserdicht ge-

machten, ihre ursprüngliche Form bewahrenden, tierischen Blase. (D.R. P.

291414 vom 20. März 1914.)

-

i

Eine neue Methode der bakteriologischen Choleradiagnose .

H. Aronson. Der für die Typhusdiagnose angegebene ENDOSche

Nährboden (3 % ig. Agar mit 1 % Milchzucker, Fuchsin und soviel Natrium-

sulfitlösung, daß die Farbe fast völlig verschwindet) ist auch für Cholera-

diagnose verwendbar. Die Rotfärbung der Kolonien beruht auf Spaltung

des Milchzuckers und Einwirkung des dabei entstehenden Aldehyds auf

*) Vergl. Chem .-Ztg. Repert. 1916, S. 166. ¹) Ebenda 1914, S. 535.

die fuchsinschweflige Säure. Choleravibrionen besitzen, besonders wenn

frisch aus dem Stuhle isoliert, energisches Spaltvermögen für Milchzucker,

wachsen daher auf Endo-Agar ebenso, wie Typhusbazillen, intensiv rot,

und zwar von reinerem Rot als diese und mit schmalem, farblosem,

scharf abgesetztem Randsaum. Gleiche Art des Wachstums zeigen nur

noch die selten in großer Zahl vorhandenen und durch mikroskopische

Untersuchung leicht auszuschaltenden Staphylokokken. Eine Verbesserung

des Nährbodens wurde noch auf Grund der Tatsachen gefunden, 1. daß

der Choleravibrio noch bei sehr starkem Alkaligehalt gedeiht, der die

Entwicklung des Bacterium coli hemmt oder selbst ganz hindert, 2. daß

die frisch aus Stuhl wachsenden Choleravibrionen auch andere Kohlen-

hydrate, besonders auch Rohrzucker, in geringem Grade anscheinend

selbst Stärke und Dextrin , spalten können, während die meisten

Coli-Arten Rohrzucker nicht anzugreifen vermögen. Die Bereitung des

neuen Nährbodens erfolgt aus 3,5 % ig. Agar, dem auf je 100 ccm 6 ccm

10 % ig. Lösung von wasserfreiem Natriumcarbonat und nach Sterili-

sieren 5 ccm 20 % ig. Rohrzuckerlösung, 5 ccm 20 % ig. Dextrinlösung,

0,4 ccm gesättigte alkoholische Fuchsinlösung und 2 ccm 10 % ig.

Natriumsulfitlösung zugesetzt werden. Auf Platten , die aus diesem

Nährboden gegossen sind (im Dunkeln einige Tage haltbar), sind Coli-

bakterien nach 15-24 - stündl. Bebrütung nicht sichtbar vermehrt,

während Cholera schon nach 10 Std. gut entwickelt ist und nach 15

bis 20 Std. leuchtend rote Kolonien bildet. Es können darauf sehr

—

große Mengen Stuhl zur Aussaat gebracht und die Choleravibrionen

selbst bei spärlichem Vorkommen leicht und in kurzer Zeit erkannt

werden. Die zur Bereitung des beschriebenen Nährbodens erforder-

lichen Substanzen sind jetzt in Form von Tabletten gebracht worden,

die von MERCK in Darmstadt hergestellt werden. (D. med. Wochenschr.

1915 , Bd. 41 , S. 1027, 1088.) sp

Weitere Erfahrungen mit der Gerinnungsreaktion bei Lues.

M. Brandt. Bei weiteren 500 Untersuchungen ergab der Ausfall
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der Reaktion nach dem Verfahren von HIRSCHFELD und KLINGER meist

Übereinstimmung mit dem der WASSERMANNSchen Reaktion. Wo dies

nicht der Fall war, sprachen Anamnese und klinischer Befund meist

zugunsten jener. (D. med. Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S. 915.) sp

Zur Meiostagminreaktion bei bösartigen Geschwulsten. Ö.

Wissing. Die Reaktion - Herabsetzung der Oberflächenspannung

im Blutserum nach Zusatz von Antigen, z. B. nach IZAR absolut-alkoho-

lischer Lösung von je 2 % Leinöl- und Rizinusölsäure- muß bei

annähernd gleicher Temperatur, am besten Zimmertemperatur, vor-

genommen werden und ist in der ersten Stunde nach Herstellung der

Mischung zu prüfen . Sie ist nicht für Krebsserum spezifisch, sondern

findet sich bei einer ganzen Anzahl krankhafter Zustände, die aber

klinisch leicht von Carcinom zu unterscheiden sind, und fast regel-

mäßig bei Schwangerschaft bis etwa 2 Wochen nach der Geburt. Von

Krankheiten, deren Diagnose gegenüber Krebs klinisch schwer sein

kann, kommt nur Ikterus mit positivem Befunde in Betracht, so daß

die Reaktion in vielen Fällen wertvollen Aufschluß geben kann. (Berl.

klin. Wochenschr. 1915, Bd. 52, S. 998.) sp

Einrichtung zur Krankenbehandlung mit Röntgenstrahlen.

Reiniger, Gebbert & Schall Akt.- Ges. , Berlin. Eine oder

mehrere Röntgenstrahlenquellen sind mit einem zur Aufnahme des zu

behandelnden Körpers oder Körperteiles dienenden Gefäß vereinigt,

welches mit einer zur Erzeugung von Sekundärstrahlen geeigneten

Badeflüssigkeit gefüllt ist. (D. R. P. 291627 vom 28. April 1914.) i

Radium und seine Heilkunde. MacDonald Brown.

Journ. 1916, 4. Reihe, Bd. 42, S. 217 und 269-271 .)

(Pharm.

r

Offizinelle Alkaloide, ihre Isolation und Konstitution. H. F.

Slack. (Pharm. Journ. 1916, 4. Reihe, Bd. 42, S. 71–74.)
r

Untersuchungen über den tätigen Bestandteil der Digitalis

purpurea. Edgar Berry. (Pharm. Journ. 1915, 4. Reihe, Bd.41 , S.783-88.)r

Haut aufzutragen. Es entsteht eine starke Hyperämie , die besonders

bei Sehnenscheiden- und Gelenkentzündungen rasche Erfolge herbei-

führt , noch eklatanter bei Furunkeln und Carbunkeln. Als Vorteile

dieser Behandlung werden besonders hervorgehoben : Große Ersparnis

an Verbandstoffen, schnellere Heilung großer Defekte, Einfachheit des

Wundverbandes, wobei die Verbandstoffe nicht steril zu sein brauchen,

und der Ablösung. (Berl. klin. Wochenschr. 1915, Bd. 52, S.941 .) sp

Darstellung von Harnstoffen und Thioharnstoffen der aro-

matischen Reihe. Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co.

Aromatische, nicht der Naphthalinreihe angehörige aminoacidylierte Amino-

säuren, die den Aminoacidylrest zweimal oder mehrere Male hinterein-

ander enthalten , werden mit Phosgen oder Thiophosgen oder ihren

Ersatzprodukten behandelt. (D. R. P. 291351 vom 12. Juni 1914.) r

-

Darstellung von Salicyloyltheobromin. Firma E. Merck, Darm-

stadt. Die nach dem D. R. P. 290 205 ¹ ) erhältlichen o-Acidylsalicyloyl-

derivate des Theobromins werden sehr vorsichtig z. B. mit einem Unter-

schuß von n/10-NaOH verseift.schuß von n/10-NaOH verseift. (D. R. P. 291077 vom 26. Oktober

1915, Zus. zu Pat. 290 205.)
r

Herstellung von in Wasser leicht, mit fast neutraler Reaktion

löslichen Derivaten kernsubstituierter Bismethylaminotetramino-

arsenobenzolen. C. F. Boehringer & Soehne, Mannheim-Waldhof.

Das Bismethylaminotetraminoarsenobenzol des D. R. P. 269 660 wird

durch dessen Kernsubstitutionsprodukte ersetzt. (D. R. P. 291317 vom

20. Juni 1914, Zus. zu Pat. 269 660.2) r

Über Selenazin-Farbstoffe. P. Karrer. - Um zu therapeutisch

wirksamen Stoffen zu gelangen, hat Verf. aus Selenodiphenylamin

Selenazinfarbstoffe hergestellt und diese mit Phenylarsinsäure konden-

siert; z. B. werden beschrieben :

und

N

• NHCH

Se . Cl

3-Phenylaminoselena
zin-

chlorhydrat

Die subcutane Methode der Narkose durch Magnesiumsalze

(Sulfat und Glycerophosphat) . R. Kobert. — Schon vor der Mit-

teilung von ZUELZER ausgeführte Untersuchungen von BR. KRAUSE¹)

ergaben folgendes : 1. Die Wirkung der beiden genannten Salze auf

Warm- und Kaltblüter ist ohne Beeinflussung des Zentrums im Nerven-

system nicht genügend zu erklären. 2. Bei Meerschweinchen, Kaninchen,

Katzen und Hunden tritt nach subcutaner Einführung narkotischer

Dosen des Glycerophosphats Glucosurie auf, die zwar auch nach ent-

sprechendem Natriumsalz, wenigstens bei Meerschweinchen, mehrfach

beobachtet wurde, nach dem Magnesiumsalz aber so gut wie immer CH,COHN'

erschien. Diese Zuckerausscheidung ist nicht durch Zirkulationsstörungen

zu erklären, da das Glycerophosphat den Blutdruck weniger erniedrigt

als das Sulfat, das keine Glucosurie verursacht. In der Stärke der

narkotischen Wirkung, bezogen auf den Magnesiumgehalt, hat jenes

keinen Vorteil vor dem Sulfat, in der toxischen ist es aber weit ge-

fährlicher. Daher erscheint seine Verwendung beim kranken Menschen

trotz der geringeren Reizerscheinungen im Unterhautzellgewebe und

trotz der geringeren Wirkung auf den Blutdruck keineswegs bedenkenlos.

(D. med. Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S. 1088.) sp

-Über granulierendes Wundöl Knoll. Fiedler. Das von

KNOLL & CO. in Ludwigshafen a. Rh. hergestellte Präparat, ein unter

besonderen Gesichtspunkten gereinigtes Mineralöl, bewirkt bei flächen-

haften Wunden schnelle Reinigung und gute Granulationsbildung,

vielleicht auch raschere Überhäutung. An Stellen , wo die Haut

stärkerem Zuge ausgesetzt ist, gab es keine wesentlichen Erfolge. Das

Hauptanwendungsgebiet bieten Wunden mit größerem Substanzverlust

und Gewebszerfetzung. Hier findet ein außerordentlich schnelles Ab-

stoßen der Gewebsteile und Ausgranulieren der Wunde statt, zugleich

eine bedeutende Verminderung der Sekretion . Bei Höhlenwunden mit

engen Ausführungsgängen zeitigte es, falls sie aseptisch waren , be-

merkenswert schnellere Granulation , bei Empyem aber ließ es keinen

wesentlichen Unterschied gegenüber sonstiger Behandlung erkennen.

Bei kalten Abscessen gab die Behandlung mit Trypsin- und Fulmargin-

einspritzungen nach JOCHMANN bessere Erfolge. Bei schlecht heilenden

Knochenbrüchen scheint durch das Wundöl die Kallusbildung begünstigt

zu werden. (D. med. Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S. 1162.) sp

Die neue Wundbehandlung mit Benegran. Salomon. Das

von der PHARMAZEUTISCHEN UND CHEMmischen SpezIALGESELLSCHAFT,

Berlin , Regensburger Straße 15, hergestellte Präparat besteht zu 97%

aus Kohlenwasserstoffen (Paraffin, Ceraten und Vaseline) mit . niedrigem

Schmelzpunkt unter Zusatz von zuvor in Äther oder Toluol gelöstem

Kautschukharz. Die übrigen 3 % sind Zusätze, wie sie dem Arzte

zweckmäßig scheinen, z. B. Resorcin oder Dermatol für Wundverbände,

Chrysarobin für Hautaffektionen , Extr. Hamamelis für kosmetische

Zwecke. Die Masse ist auf etwa 90 ° C. zu erhitzen , dann auf die

1) Inaug.-Dissertation Rostock.
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(Ber. d. chem. Ges. 1916, Bd. 49, S. 597-603.)
ks

Darstellung einer in Wasser leicht löslichen Silberglykocholat-

verbindung. Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning. -

Man erhält Ammoniakglykocholat, wenn man glykocholatsaures Ammo-

niumsalz in wässriger oder alkoholischer Lösung mit Silberoxyd be-

handelt, oder wenn man ammoniakalische Silberoxydlösung auf Glyko-

cholsäure einwirken läßt. Nach Zus.-Pat. 289182 läßt man Silbersalze

auf Glykocholate bei Gegenwart von Ammoniak einwirken. (D. R. P.

284999 vom 15. Februar 1914 und D. R. P. 289182 vom 17. Juli 1914,

Zus. zu Pat. 284998.³)

-

r

Über die Darmwirkung des Colchicins. H. Fühner und M.

Rehbein. Das Colchicin zeigt am isolierten Darm von Katze und

HundTonusabfall und Verkleinerung der Pendelbewegung, aber keinerlei

erregende oder erregbarkeitssteigernde Wirkung. Auch in situ findet

sich bei graphischer Registrierung keine konstant auftretende Veränderung

der Darmtätigkeit , auch keine Lähmung des Darmvagus. Die durch

Colchicin hervorgerufene Steigerung der Darmperistaltik ist durch lokale

hyperämisierende Wirkung zu erklären , die an der Schleimhaut von

Magen und Dünndarm, ferner an Unterhautzellgewebe und Augen-

bindehaut festgestellt wurde. Wahrscheinlich wirkt es dabei » capillar-

vergiftend« . (Arch. experiment. Pathol. u. Pharmakol . 1915, Bd.79, S. 1.) sp

Herstellung zahnsteinlösender Mittel, insbesondere in Pulver-

oder Pastenform.4) Fritz Wischo, Graz in Steiermark. (D. R. P.

291565 vom 23. Oktober 1914.) i

Zur Bekämpfung der Läuseplage. F. Rabe. Als bestes Mittel

gegen dieses und anderes Ungeziefer wird schwarzer Pfeffer empfohlen.

Man soll ihn nicht auf die Haut, sondern in Wäsche und Kleider

streuen. (D. med. Wochenschr. 1915 , Bd. 41 , S. 347.)

Neuere Erfahrungen über Ungeziefervertilgung , insbesondere

auch im Felde. J. Rambousek. (Seifenfabr. 1915, Bd. 35, S. 965.) r

2) Ebenda 1914, S. 100.1) Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 83.

8) Ebenda 1915, S. 350.

Ebenda 1915, S. 206; Osterr. Pat.-Anm. 9181/1913.

sp
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11. Anlagen. Kraft- und Arbeitsmaschinen. Apparate.")

Anzeige- und Meßvorrichtung mit einstellbarem Schwimmer für

Flüssigkeiten von verschiedenem spezifischen Gewicht. Richard

Bracklow, Halle a. S. Die Tauchtiefe des Schwimmers ist durch

Spannen oder Entspannen einer Feder regelbar. (D. R. P. 291594 vom

10. Januar 1915.) i

Etwas über die Flüssigkeitsmeßvorrichtungen. H. Winkelmann.

(Ztschr. angew. Chem. 1915, Bd. 28, S. 363-364.) r

Rotierende Reibungsluftpumpe. Dr. Karl Kilchling , Freiburg i . B.

(D. R. P. 291 268 vom 11. November 1913.) i

Winke für den Apparatebau für die chemische Industrie. Max

Schlötter. (Ztschr. Ver. d. Ing. 1915, Bd. 59, S. 711-712.) r

Zerkleinerungsmaschinen. Oskar Nagel. (Chem. Apparatur

1915, Bd. 2, S. 197-199 und 221-223.) r

Der Entwicklungsgang der Verdampfapparate. Hugo Schröder.

(Chem. Apparatur 1915, Bd . 2, S. 189, 199-202 u. 209-213.) r

Die Wirkungsweise der Rektifizier- und Destillierapparate mit

Hilfe einfacher mathematischer Betrachtungen. E. Hausbrand.

3. Aufl. Gr. 8°. 202 S. 10 M. J. Springer, Berlin.

Etwas über unmittelbar sowie mit Dampf und Gas geheizte

Trockenkammern und Trockenöfen neuerer Bauart. H. Winkel-

mann. (Chem. Apparatur 1915, Bd. 2, S. 257-259.) r

Konservierung heißen Betriebsöls durch Luftabschluß. P. M.

Grempe. (Seifens.-Ztg. 1915, Bd . 42, S. 936.) r

Über Heißdampfrohrleitungen für Dampfkraftanlagen. H. Menk.

(Ztschr. Dampfk.- u. Maschinenbetr. 1915, Bd. 38, S. 305–308, 321–323.) r

Die Verwertung des Abdampfs und des dem Aufnehmer (Re-

ceiver) entnommenen Zwischendampfs der Kolbendampfmaschine.

K. Pfaff. (Ztschr. Dampfk.- u. Maschinenbetr. 1915, Bd . 38 , S. 377-380

u. 387-388.) r

Verfahren, um die bei thermochemischen Reaktionen in ge-

schlossenen Räumen auftretenden brennbaren Gase als Heizmittel

für den Prozeß selbst auszunutzen. Siemens & Halske Akt. - Ges. ,

Siemensstadt bei Berlin. Die bei der Reduktion anorganischer Ver-

bindungen durch Erhitzen mit Kohlenstoff in geschlossenen Räumen

auftretenden brennbaren, in der Hauptsache aus Kohlenoxyd bestehenden

Gase sollen nach dieser Erfindung dadurch nutzbar gemacht werden,

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 186.

-

daß man sie neben etwa zur Beschleunigung zugeführten indiffe-

renten Gasen in der den geschlossenen Raum umgebenden Kontakt-

glühmasse zur flammenlosen Verbrennung bringt. Es wird dadurch

der sonst durch das Wegleiten der Gase entstehende Wärmeverlust ver-

mieden, und die gewonnene Wärmemenge reicht beinahe aus, um die

Kontaktglühmasse des Ofens glühend zu erhalten. Bei Verbindungen,

denen zur Förderung der Reduktion indifferente Gase zugeführt werden,

wie z. B. bei der Reduktion von Bariumcarbonat mittels Wasserstoff,

Leuchtgas u. dgl., bringt die Verwendung von flammenlosen Öfen noch

den Vorteil mit sich, daß der durch die Anwesenheit des Wasserstoffs

bedeutend erhöhte Heizwert der brennbaren Abgase vollkommen zur

Erhitzung und Zersetzung des Bariumcarbonates ausreicht, insbesondere,

weil die Anwesenheit des Wasserstoffs die Reduktion des Barium-

carbonats schon bei etwa 900 ° C. ermöglicht. (D. R. P. 291782 vom

13. Juli 1913.)
i

Oberflächenkondensator mit Richtungsänderung des Strom-

laufes des Kühlwassers bei Verwendung mehrerer nebeneinander

geschalteter Kühlrohre. Wärme-Verwertungs- Gesellschaft m. b. H. ,

Siemensstadt b. Berlin. Die Rohrkrümmer weisen eine allmähliche

erweiterung auf. (D. R. P. 282664 vom 20. Februar 1914.)

Querschnittsverengerung und darnach eine allmähliche Querschnitts-

-

i

Über einen neuen Füllkörper für Reaktionstürme, Gaswascher

und Fraktionierkolonnen. Friedrich Ludwig. (Chem. Apparatur

1915, Bd. 2, S. 247-248.) r

Die technische Verwertung unserer Abfallprodukte. P.

Rohland. (Ztschr. öff. Chem. 1915, Bd. 21 , S. 273-278, 353–357.) r

Chemisch-technische Vorschriften. Ein Nachschlage- und Literatur-

werk, insbesondere für chemische Fabriken und verwandte technische

Betriebe, enthaltend Vorschriften mit umfassenden Literaturnachweisen

aus allen Gebieten der chemischen Technologie. O. Lange. 1062 S.

30 M. O. Spamer, Leipzig.

XVI. Bericht des Gewerbeförderungsinstitutes (Technologisches

Gewerbemuseum) der Handels- und Gewerbekammer in Prag über

die Tätigkeit im Jahre 1914.
r

Untersuchung und Fortschritt in der amerikanischen Her-

stellung. Was der Forscher für die Industrie getan hat, und was er

tun kann. Raymond F. Bacon. (Chem.News 1915, Bd., 112, S. 300.) r

Die Technik und der Krieg. G. Roessler. (Monatsbl. d. Berliner

Bezirksver. d. Ing. 1915, Nr. 8, S. 98-104, Nr. 9, S. 110-117.) r

13. Brennstoffe. Feuerungen. Öfen. Generatoren. Dampfkessel.")

Verfahren , um Koks als Heizmittel für Zimmeröfen , Herde

usw. durch Ausfüllung der Poren zu verbessern. Anna Schollen-

bruch, Düsseldorf. Der Koks verbrennt infolge seiner vielen und

großen Poren in Zimmeröfen zu schnell und entwickelt deshalb so

hohe Hitze, daß die Zimmeröfen dadurch vielfach beschädigt werden.

Um diesen Mangel zu beseitigen, wird der in Stücke von gewünschter

Größe zerkleinerte Koks mit einem dünnen Brei , welcher aus einer

Mischung von Wasser, Kohlenstaub und Lehm oder Ton besteht, so

getränkt, daß der Brei die Poren ausfüllt. Darauf werden die Stücke

mit einem dicken Brei aus den gleichen Bestandteilen überzogen und

getrocknet, nachdem sie vor dem vollständigen Trocknen noch mit

trockenem Kohlenstaub bestreut worden sind. Der Koks soll dadurch

annähernd die Eigenschaften der Steinkohle erhalten, langsam verbrennen

und ein sauberes, rußfreies Feuer ergeben, aber im Gebrauch erheblich

billiger als Steinkohle sein. (D. R. P. 291568 vom 23. Juli 1915.) i

Vorrichtung zum Fördern von Torf u. dgl. , bei welcher die

Seile paarweise übereinander in Böcken getragen werden. Ernst

August Persson , Emmaljunga in Schweden. (D. R. P. 291513 vom

8. Oktober 1914, Zus. zu Pat. 279804.)

-

i

Herstellung von Wänden von Feuerungsanlagen aus feuerfestem

Beton. Josef Chasseur, Essen a. d. Ruhr. In der Betonmasse

werden volle oder hohle Versteifungseinlagen aus feuerfester Masse an-

gebracht, welche in der Masse verbleiben und , wenn sie hohl und

porös sind, während des Anwärmens den Abzug des Wasserdampfes

erleichtern. (D. R. P. 291845 vom 18. Juni 1914.) i

-
Feuerungsrost. Anders Borch Reck, Hellerup in Dänemark.

Der Rost besteht aus drei oder mehr in zwei Schichten angeordneten

Teilen, von denen die oberen Teile gegeneinander und gegen die

Feuerraumwand verschiebbar sind, während die unteren Teile die

Zwischenräume zwischen den oberen Rostteilen und der Feuerraum-

wand decken und aus ihrer Lage entfernbar sind . (D. R. P. 291501

vom 26. Juli 1914.) i

―

Treppenrost mit wagerecht verschiebbaren, abwechselnd in

entgegengesetzten Richtungen bewegten Roststufen. Gesellschaft

für moderne Feuerungen Grosse & Co. , Berlin. Die Roststufen

sind abwechselnd mit ihrem einen Ende drehbar gelagert und mit

ihrem anderen Ende wagerecht verschiebbar. (D. R. P. 291544 vom

3. Juni 1915.) i

Wanderrost mit anhängendem Planrost. Gesellschaft für

moderne Feuerungen Grosse & Co., Berlin. Die sich be-

wegenden Planroststäbe liegen mit ihrem einen Ende frei auf einer

Wand auf und sind an ihrem anderen Ende oberhalb der Rostbahn

durch einen Abstreifer, unterhalb der Rostbahn durch eine Platte ver-

bunden. Ihre Bewegung findet um einen unterhalb des Planrostes

liegenden Drehpunkt statt. (D. R. P. 291679 vom 1. Mai 1915.) i

Pendelnde Stauvorrichtung mit Lufteinlaßspalten für das hintere

Ende von Wanderrosten. L. & C. Steinmüller, Gummersbach, Rhld. -

Die über dem wagerechten Ende des Rostes angebrachte Stauklappe ist

als Rost ausgebildet, in Einzelteile zerlegt und in den Einzelteilen mit

Gewichtsbelastung versehen. (D. R. P. 291502 v. 12. Dez. 1913.) i

Feuerung für flüssige Brennstoffe mit Zuführung von Primär-

und Sekundärluft zu dem Brenner, welche vor der Mischung in

kreisende Bewegung versetzt werden. Gebrüder Wagner, Dampf-

kesselfabrik, Cannstatt. Der mit der Primärluft gemischte Brenn-

stoff wird durch einen Kanal von gleichbleibendem kreisförmigem

zugeleitet, während die Sekundärluft mit größerer Geschwindigkeit durch

Querschnitt mit nach außen kegelförmig erweiterter Mündungsöffnung

einen schmalen Ringschlitz so geführt wird, daß die beiden Ströme

sich vor der Brennermündung in spitzem Winkel treffen . (D. R. P.

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 182. 287835 vom 29. Juli 1913.) i
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Verkokungsverfahren, bei welchem kohlenstoffhaltiges Material

in von außen einseitig erhitzten Kammern oder Retorten ununter-

brochen oder in kurzen Zwischenräumen zugeführt und der erzeugte

Koks entsprechend abgeführt wird. Leland Laflin Summers,

Chicago, V. St. A. - Erhitztes Gas wird von der nichtbeheizten Seite

der Kammern aus quer durch das in Bewegung befindliche Material

hindurch nach der von außen beheiz en Seite der Kammern geleitet.

Zweckmäßig werden die heizenden Gase nur durch die frische Be-

heizung geleitet und von jenem Teil der Beschickung entnommen,

welcher näher dem Ausstoßende des Ofens liegt und in der Verkokung

weiter fortgeschritten ist. Man kann auch dem Teil der Beschickung,

welcher zwischen der frischen Beschickung und dem dem Ausstoßende

sa

nahe gelegenen Teil liegt, von der nicht beheizten Seite aus durch ein-

geleitete Gase Wärme zuführen. Die Abbildung zeigt eine zur Aus-

führung des Verfahrens geeignete Einrichtung im Längsschnitt. Die

Sohle 2 des Ofens wird mit Hilfe des Druckzylinders 3 hin- und her-

bewegt. Das zu verkokende Material wird von dem Kasten 1 aus

eingeführt. Die Züge 4 führen das heiße Gas zu . Nach dem Passieren

des Ofens wird das verkokte Material durch den Trichter 5 entfernt.

Durch die Leitung 18 gehen die Gase in die Querleitung 9 und aus

dieser in die mit Ausströmdüsen 8 versehenen Röhren 7. Sie durch-

strömen die Beschickung mit einer Temperatur von 430-480 ° C.

Nachdem die Teere und reichen Kohlenwasserstoffe abdestilliert sind,

wird das einigermaßen plastisch gewordene Material durch die Hin- und

Herbewegung des Herdes zusammengepreßt und nach dem Ausstoß-

ende befördert , wo es einer weiteren Erhitzung durch Gase aus den

Düsen 8a ausgesetzt wird. (D. R. P. 291183 vom 29. August 1914.) i

-

Gaserzeuger mit mittlerem Gasauslaßkanal und seitlichen

Brennstoffräumen. Harry Ford Smith , Lexington in Ohio, V. St. A.

Beiderseits eines Mittelrostes sind schräge, steil stehende Schwing-

roste angeordnet, welche den Brennstoff in den unter dem Gasauslaẞ-

kanal liegenden Mittelraum drücken. (D. R. P. 291 500 v. 10. Mai 1914.) i

Gaserzeuger mit flüssigem Schlackenabstich. Heinrich

Koppers , Essen a. d. Ruhr. Bei der im Hauptpatent 289590¹) be-

nutzten Vorkammer, in welche die Schlacke fließt, und aus welcher

das Gas wieder abgeführt wird, hat sich der Übelstand gezeigt, daß

die Schlacke unter Umständen hier erstarrt (einfriert), so daß sie

schwierig zu entfernen ist, trotz der leichten Zugänglichkeit der Vor-

kammer. Zur Beseitigung dieses Mangels wird nach vorliegender Er-

C-

f d

a

findung die Vorkammer als

eine in einen Wasserbehälter

eintauchende Glocke ausge-

führt, so daß man einen allen

Druckverhältnissensich selbst-

tätig anpassenden Tauchver-

schluß der Vorkammer erhält

und die flüssige Schlacke un-

mittelbar in das Wasser fällt

und gekörnt wird, so daß

sie bequem befördert werden

kann. Der Gaserzeugungs-

schacht a ist mit den Formen c

versehen , die von der Windleitung aus

mit Luft gespeist werden. Die auf den

geneigten Herd d des Gaserzeugers tropfende

Schlacke fließt durch den Ablauf e in die

Vorkammer f, welche als in den Lösch-

behälter k eintauchende Glocke ausgebildet ist. Die hier gekühlte und

gekörnte Schlacke kann durch eine Förderschnecke o. dgl . bequem vom

Boden des Behälters k abgezogen werden. Das durch den Schlacken-

abfluß e mit übertretende Gas sammelt sich über dem Wasserspiegel

in der Vorkammer f an. Da hier eine besondere Beheizung der Vor-

kammer ƒ durch Verbrennung der Gase wegfällt, so können die sich

hier sammelnden Gase wieder in den Gaserzeugungsschacht zurück-

geleitet werden, und zwar ohne künstliche Drucksteigerung des Gases.

(D. R. P. 291423 vom 4. Juli 1914, Zus. zu Pat. 289590.)
i

Drehrost für Gaserzeuger mit auf dem kegelartigen Deckel

der Rosthaube angeordneten Fräskörpern. Dipl .-Ing. Karl Koller,

Budapest. (D. R. P. 287525 vom 22. Januar 1914.)

¹) Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 75.

i

---

5

21

-25

Verhinderung der Klinkerbildung in Gaserzeugern, bei denen

den einzelnen Brennstoffschichten verschiedene Luftmengen zu-

geführt werden. Arthur Graham Glasgow, Richmond in Virginia,

V. St. A. Mittels Regelung der an zwei Stellen erfolgenden Luftzufuhr

wird in der Mittelzone eine zur Klinkerbildung genügende Temperatur

aufrecht erhalten, während der in der Mittelzone nicht verbrannte Rest

des Brennstoffs in der Endzone bei einer die Klinkerbildung nicht mehr

ermöglichenden niedrigeren Tempe-

ratur verbrannt wird. Die Richtung

desGebläsestromesbleibt dabei dauernd

dieselbe, oder sie wird periodisch ge-

ändert. Die Abbildung zeigt einen 24

zur Ausführung des Verfahrens ge-

eigneten Generator in senkrechtem

Schnitt. Ist der Generator 1 bei ge-

öffnetem Ventil 16 und geschlossenem

Ventil 17 auf seine gewöhnliche Be-

triebsleistung gebracht, so werden etwa

20 % von der gesamten zugeführten

Luftmenge unterhalb des Rostes 10

durch die Leitung 22 eingeführt,

während die entstandenen gasförmigen

Produkte durch die Leitung 3 abziehen.

Hierauf wird das Ventil 22 abgesperrt,

das Ventil 16 geschlossen und das

Ventil 17 geöffnet, worauf die übrigen

80% derLuftmenge durch die Leitung24

zugeführt werden. Diese Luftmenge

strömt durch die glühende Kohle nach unten und zur Leitung 3.

Hierauf wird das Ventil 24 geschlossen, und ungefähr 40 % des zu-

zuführenden Dampfes werden durch die Leitung 25 eingeführt und folgen

der Richtung der vorher eingeführten Luft. Sodann werden die Ventile

25 und 17 geschlossen, 16 und 23 geöffnet, so daß die übrigen 60 % des

Dampfes durch die Glut aufwärtsströmen. Die Leitung 23 wird dann

geschlossen und die Gebläseluft wieder durch die Leitung 22 zugelassen.

Infolge der achsialen Lage der Rohre 20 und 21 strömen die gas-

förmigen Mittel durch den zentralen Teil des Brennstoffes. In der

Zone 4 schmelzen die Rückstände, während in der Zone 5 die Tempe-

ratur dazu nicht ausreicht. In der Zone 4 ist jedoch noch genügend

unverbrannte Kohle vorhanden, um ein Zusammenbacken der ge-

schmolzenen Rückstände zu Klinkern zu verhindern. (D. R. P. 29 1279

vom 24. August 1913.) i

23

10

20

In den Drehrohrofen freitragend weit hinein ragende Gaszu-

führungsdüse. G. Polysius Eisengießerei und Maschinenfabrik,

Dessau. Die bisherigen, weit (bis 2 m) in den Drehrohrofen hinein-

ragenden Düsen waren sehr starkem Verschleiß ausgesetzt. Der Versuch,

sie durch Schamotteumkleidung oder Luftmäntel zu schützen, mißlang,

ebenso führte ihre Herstellung aus Gußeisen nicht zum Ziele. Nach

vorliegender Erfindung stellt man die Düsen dünnwandig und aus

Schmiedeeisen oder einem gleichwertigen Stoff her. Diese dünnwan-

digen Düsen sollen deshalb der hohen Temperatur des Ofeninnern er-

folgreich Widerstand leisten , weil der durch ihr Inneres strömende

Brennstoffluftstrom stark kühlend auf die dünne Wandung wirkt. Durch

ihr geringes Gewicht wird ermöglicht, die Düsen sehr weit freitragend

in den Ofen ragen zu lassen, also das Feuer nach hinten zu verlegen

und den Raum des Ofens unterhalb der Düse als Kühlraum für das

Brenngut zu verwenden. Nach angestellten Versuchen sollen sich Düsen

aus nur etwa 4 mm Blechstärke bei einer Länge von über 6 m als

haltbar erwiesen haben. (D. R. P. 291610 vom 24. Mai 1913.) i

Mittel zum Lösen und Abtrennen von Kesselstein sowie von Rost.

Heinrich Eisener undHermannKammann, Mülheim (Ruhr)-Speldorf.

Das Mittel besteht aus einem Gemisch von mineralischem Schmieröl

und Asphalt unter Zusatz von Ton, Braunstein, Pech und Harz. Das

Mittel wird bei entleerten Kesseln, Röhren oder dergl. aufgetragen und

soll nicht nur den Kesselstein , selbst in ganz dicken Schichten, schnell

und sicher lösen und abtrennen, sondern zugleich auf dem entstandenen

blanken Metall einen Überzug bilden, welcher die Neubildung und das

Anhaften des Kesselsteins verhütet. Beispielsweise werden 1 kg mine-

ralisches Schmieröl, 30 g Asphalt, 10 g Ton, 15g Braunstein, 10 g Pech

und 15 g Harz unter längerem Kochen innig mit einander verrührt.

Diese Mischung wird kalt oder warm ein- oder mehreremal auf die

Kesselwandung gebracht, nachdemWasser und Schlamm aus dem Kessel

entfernt sind. Das mineralische Schmieröl soll den kohlensauren Kalk

des Kesselsteines durchdringen und lösen, in Verbindung mit Asphalt

und Ton soll es auch den widerstandsfähigeren schwefelsauren Kalk zu

lösen vermögen. Ton, Braunstein, Pech und Harz sollen auf den von

Rost befreiten Stellen zugleich einen Überzug bilden, der widerstands-

fähig gegen Wasser, Witterung, Alkalien und Säuren ist. (D. R. P. 291 757

vom 7. März 1914.) i
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19. Mineralöl. Asphalt. Sprengstoffe. Zündwaren.")

Gewinnung von Asphaltbasen aus Rohöl oder Rohölanteilen,

wobei das Öl unter Druck und Zerstäubung in eine mit Dampf-

mantel versehene Retorte geleitet wird. Chauncey B. Forward ,

Urbana in Ohio, V. St. A. Die Temperatur der Retorte wird unter-

halb des Verkokungspunktes der Asphaltbasen gehalten. Der Dampf-Der Dampf-

mantel der Retorte wird unmittelbar befeuert, und die flüssigen Asphalt-

basen werden ohne Unterbrechung des Betriebes abgezapft und dann

in einem offenen Gefäß einige Zeit einer wesentlich niedrigeren Tem-

peratur als in der Retorte ausgesetzt. Dabei können die in verschiedenen

Graden kondensierten Teile den flüssigen Asphaltbasen zugesetzt werden.

Die Nachbehandlung der Basen hat den Zweck, der Asphaltbasis durch

Oxydation Zähigkeit zu verleihen. Um die Basen von vornherein un-

mittelbar mit oder ohne Kondensat abzapfen zu können, ist die Zapf-

stelle unter dem ersten Kondensator angebracht und der erste Kon-

densator durch Ventile ausschaltbar gemacht. (D. 'R. P. 290792 vom

28. Februar 1914.) i

Neuerungen auf dem Gebiete der Mineralölanalyse und Mineralöl-

industrie im Jahre 1914. L. Singer. (Chem. Rev. 1915, Bd. 22, S. 51.) cs

Das Benzin, seine Gewinnung, Beschaffenheit und Lagerung.

H. Strache. 25 S. Gr. 8°. 2 M. Verlag für Fachliteratur, G. m. b. H.,

Berlin.

Über die Einwirkung von Schwefel auf Vaselin. L. Paul.

Je nach der Temperatur und dem Mischungsverhältnis beider Körper

entsteht bei der Einwirkung derselben aufeinander eine schwarze un-

lösliche oder eine braune lösliche Vaselin - Schwefelverbindung. Letztere

färbt das Haar blond oder braun. Über die mögliche Verwendbarkeit

der beschriebenen Präparate in der Pharmazie oder Farbentechnik

liegen zurzeit keinerlei Erfahrungen vor. (Seifens.-Ztg. 1915, Bd. 42,

S. 868 und 886.)

-

CS

Der
Brennstoff für Feuerzeuge. Emil Prietzel , Berlin.

Brennstoff besteht aus einer pastenartigen Masse, welche aus einem

brennbaren, festen , beispielsweise wachsartigen oder fetten Stoff und

aus einem flüssigen, mit ihm mischbaren oder ihn lösenden brennbaren

Stoff zusammengesetzt ist. (D. R. P. 290993 v. 12. Febr. 1915.) i

-

Ersatz für Streichhölzer. Ferdinand Dannemann, Leipzig.

Die Hölzchen haben an Stelle der für den Postversand ins Feld

verbotenen Zündhölzer mit explosivem Zündkopf einen Kopf von loser

gereinigter Watte, welche durch etwas Klebstoff mit dem unparaffinierten

Hölzchen verbunden ist. Mittels Cereisenfunken eines der bekannten

Luntenfeuerzeuge soll sich die Watte entflammen lassen und das Hölzchen

selbst entzünden. (D. R. P. 288994 vom 2. Dezember 1914.)

-

i

Kerzenlunte für pyrophore Zünder. Karl Hartmann, Solingen.

Die durch eine Kerze gebildete Seele ist von einer mit Petroleum

und Kollodium behandelten Hülle und diese von einem Mantel aus

Luntenmaterial umgeben. (D. R. P. 290785 vom 15. Dez. 1914.) i

-

Die Brisanz und Explosionsgeschwindigkeit moderner Spreng-

mittel. H. Kast. Für die Bewertung der Sprengstoffenergie sind

drei Faktoren ausschlaggebend : 1. die verfügbare Energiemenge; 2. die

Geschwindigkeit der Energieentwicklung und 3. die Energiekonzentration

oder Energiedichte. Die Brisanz ist der Energiemenge und Energie-

dichte direkt, der Zeit der Energieentwicklung umgekehrt proportional.

Die Prüfung der Brisanz eines Sprengstoffes gelingt am besten mit

dem in Deutschland üblichen Stauchapparat, der in der Hauptsache

aus einem in einer Führung beweglichen schweren Metallstempel be-

steht, der auf einen kleinen Kupferzylinder aufgesetzt ist. Zur ex-

perimentellen Bestimmung der Detonationsgeschwindigkeit kann man

sämtliche Methoden anwenden, die zur Ermittlung großer Geschwindig-

keiten dienen; die genauesten Messungen liefert der SIEMENSSche

Funkenchronograph. Verf. beschäftigt sich weiter mit der Konstanz

der Detonationsgeschwindigkeit und deren Abhängigkeit von der Be-

schaffenheit des Sprengstoffs und der Art der Zündung und schließlich

mit dem Einfluß der chemischen Zusammensetzung und anderer

Faktoren auf die Detonationsgeschwindigkeit. (Montan. Rundschau

1914, Bd. 6, S. 601 , und 1915, Bd. 7 , S. 7, 38.)
rl

Herstellung rauchlosen und stabilen Pulvers mit niedriger Ver-

brennungstemperatur aus einem Gemisch von Kollodiumwolle, Nitro-

glycerin und Phenanthren , welches bei einer Temperatur von

mindestens 100 ° C. einer Bearbeitung in einem Walzwerk unter-

worfen wird. Giovanni Spica, Venedig. Das ausgewalzte Pro-

dukt wird in ein mit Nitroglycerin gesättigtes warmes Wasserbad ge-

bracht und hierauf noch einmal unter den gleichen Bedingungen ge-

walzt. Man geht zweckmäßig von einem Gemisch von etwa 62-66%

Kollodiumwolle, 28-32 % Nitroglycerin und 5-7% Phenanthren aus.

Die aus dem Walzwerk kommenden Platten werden zerkleinert, in

weitmaschige Leinwandsäckchen gegeben und so in das mit Nitro-

glycerin gesättigte , 60-70° C. warme Wasserbad eingetaucht, in

welchem sie ungefähr 1/2 Std. belassen werden. Die Sättigung des

Bades mit Nitroglycerin bezweckt lediglich, einen Verlust an diesem

Stoff durch Lösen in dem Wasser zu verhindern. In diesem Bade

quillt die Masse ein wenig auf, indem sie etwas Wasser aufnimmt.

Hierbei sollen Molekularverschiebungen stattfinden , durch welche die

ursprünglichen Bestandteile noch einmal innerlich durcheinandergemischt

werden. Aus dem Bade bringt man die noch nassen und warmen

Tafelbruchstücke wieder ins Walzwerk und walzt sie noch einmal warm

aus. Das Erzeugnis soll vollkommen gelatiniert sein und durchscheinend

bleiben und soll in seiner Wirkung den besten Pulvern mit hohem

Nitroglyceringehalt gleichkommen. (D.R. P. 291 578 v. 2. Dez. 1914.) i

-

Darstellung von Sprengstoffen. Dr. Friedrich.Steppes , Mün-

chen. Die Diazoverbindungen mehr oder weniger hoch nitrierter,

sonst beliebig substituierter Derivate des Diphenylamins oder seiner

Homologen werden in Lösung oder in abgeschiedener Form mit Sal-

petersäure behandelt. Beispielsweise werden 150 kg Acetyl-p-phenylen-

diamin (p-Aminoacetanilid) in 1400 kg Wasser warm gelöst, mit der

entsprechenden Menge eines salzsäurebindenden Mittels (Natriumacetat,

Kreide oder dergl.) versetzt und darauf 202,5 kg 1,2,4- Chlordinitro-

benzol zugegeben. Am Rückflußkühler wird 1-11/2 Std. unter Rühren

gekocht. 316 kg des so gewonnenen Kondensationsproduktes werden

darauf durch Behandeln mit Säuren oder Alkalien verseift, so daß die

Aminogruppe frei wird. Zur Herstellung eines Sprengstoffes aus diesem

Ausgangsmaterial werden 274 kg dieses p-Amino-o-p-dinitrodiphenyl-

amins mit der nötigen Menge Wasser und 150 kg Schwefelsäure von

66° Bé heiß gelöst und dann unter Rühren und Kühlen auf 5-10° C.

abgekühlt. Man kann auch das Produkt als feuchte Paste, wie es von

der Verseifung kommt, mit 2000-30001 Wasser verrühren und er-

wärmen, die Schwefelsäure zugeben und nach einiger Zeit kühlen. In

den so entstandenen , mehr oder weniger verdünnten Sulfatbrei gibt

man unter langsamem Rühren allmählich eine Lösung von 70 kg Na-

triumnitrit. Die Diazotierung ist nach 2-3 Std. beendet. Vorhandene

freie Schwefelsäure kann man mit einem Alkali vorsichtig neutralisieren.

In die erhaltene Lösung oder Suspension werden nun unter Rühren

320 kg Salpetersäure von 1,4 spezif. Gew. eingetragen. Nach einiger

Zeit entstehen gelbe Krystallnadeln. Nach mehrstündiger Einwirkung

der Salpetersäure wird filtriert und getrocknet. Der erhaltene Körper ist

etwa so schlagempfindlich wie Pikrinsäure und soll sowohl an der

Luft wie in geschlossenem Raum unverändert haltbar sein sowie ohne

weiteres als Sprengstoff verwendet werden können . (D. R. P. 291156

vom 11. August 1915.)
i

Herstellung von Dumdumgeschossen. Fritz Curschmann. —

Im gegenwärtigen Kriege wurden neben normalen Infanteriegeschossen

aus verkupferter Bronze oder aus Bleikern mit Nickelstahlmantel solche

verwendet, die über dem Bleikern eine Spitze aus Aluminium haben.

An dem englischen Magazingewehr ist ein Metallriegel, durch dessen

Verschiebung auch einzelne Patronen geladen werden können. Dieser

hat einen Ansatz mit gehärteter Aushöhlung vom Durchmesser der

Spitze des Geschosses, die beim Drehen in diesem bis auf eine schmale

Brücke abgeknickt wird. Zugleich entsteht eine Aushöhlung, in der

sich beim Schuß nach dem Abfliegen der Spitze Luft verdichtet. Beim

Aufschlag wird durch Explosion der verdichteten Luft das ganze Ge-

schoß zerrissen. Das französische Dumdumgeschoß wird wahrscheinlich

in Fabriken durch Ausbohren der Spitze aus dem Normalgeschoß er-

zeugt. Die belgischen Patronen haben eine abgeplattete Bleispitze, die

nicht völlig vom Nickelstahlmantel umschlossen ist, ähnlich der Jagd-

munition. Diese wirken nicht als Explosivgeschosse. (Ztschr. ges.

Schieß- u. Sprengstoffw. 1915, Bd. 10, S. 123.) Ll

-

Wiederherstellung abgenutzter Geschützrohre. Carl Brandes

und Hans Brandes, Bremerhafen. Die Innenfläche des Geschütz-

rohres wird nach Reinigung mittels Seifenlauge oder ähnlicher Mittel

durch Sandstrahlgebläse gerauht, sodann wird durch Metallspritzapparate

bekannter Art eine der Abnutzung entsprechend dicke Metallschicht

aufgetragen. (D. R. P. 291384 vom 31. Mai 1913.)
i

Herstellung von Geschoßkörpern durch Gießen. Bopp

& Reuther, Mannheim-Waldhof. Für die einzelnen Körperformen

des Geschosses werden besondere Formteile in geeigneter Masse für

sich hergestellt und für sich hart getrocknet. Diese Teile werden als-

dann in einer Formsandbettung des Gießkastens eingeformt und zur

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 118. fertigen Gießform zusammengesetzt. (D. R. P.290948 v. 21. März 1915.) i
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21. Zucker. Stärke. Dextrin.*)

Einwirkung von Alkali- und Erdalkalicyaniden auf Zuckerarten.

E. Rupp und A. Hölzle. In einer Dextrose-Cyankaliumlösung ist

der Zucker in 2 Std. etwa zur Hälfte zersetzt. In 3 Tagen ist die

Reaktion beendet. Schwach säurehaltige Dextrose-Blausäurelösungen

erleiden in Wochen keinen stärkeren Cyanrückgang, als solche mit

einem Minimum von Alkali binnen Stundenfrist. Mit Kalium- und

Bariumcyanid gibt Mannose alsbald eine reichliche Ammoniakentwicklung

unter Bildung von Mannosecarbonsäure. Lävulose zeigt zunächst

kräftigen Blausäuregeruch, später Auftreten von Ammoniak, ebenso ver-

hält sich Galactose (Bildung von Lävulose- bezw. Galactosecarbonsäure).

Ähnlich verhielt sich auch Maltose. Die cyantilgende Wirkung der

Maltose war jedoch eine geringere als die der Lactose. (Arch. Pharm .

1915, Bd. 253, S. 404.) S

Zuckerbestimmung mittels Invertin nach Ogilvie. Gillet. →

Die Versuche zeigen, daß man die Lösung sofort nach vollendeter In-

version abkühlen, filtrieren, und polarisieren muß, da sonst u. U. etwas

Alkohol entstehen, also Zucker zersetzt werden kann. (Bull . Ass. Chim.

1916, Bd. 33, S. 97.) 2

Chemische Kontrolle in Java. Prinsen - Geerligs. Bericht

über die Arbeiten der jüngsten Zeit. (Int. Sug. Journ . 1916, Bd. 18, S. 223.) i

Zucker im Krieg. Leopold Radlberger. (Österr. Chem.- Ztg.

1915, Bd. 18 , S. 200-202.)

-

r

Die Zuckerindustrie und der Krieg. 1. Der Einfluß des

Krieges auf den Zuckermarkt. Fast ganz auf das besetzte Gebiet kon-

zentriert, hat die französische Zuckerindustrie jetzt sehr zu leiden.

2/3 der französischen Zuckerfabriken sind in den Händen der Deutschen,

die von der feindlichen Invasion verschont gebliebenen Fabriken be-

finden sich zum großen Teil in der von den eigenen Truppen besetzten

Zone; sie haben unter Arbeitermangel und unter erschwerter Rohstoff-

beschaffung zu leiden. Ihre Produktion ist daher auch unter der normalen

geblieben. Nach GEORGES DUREAU¹) (vergl. auch folg. Ref.) sind von

den 206 in Nordfrankreich vorhandenen Zuckerfabriken 1914/15 nur

68 in Betrieb gewesen. Ihre Erzeugung wird auf rund 300000 t Zucker

geschätzt gegen 718000 t für die ganze Zuckererzeugung Frankreichs

1913/14. Bei einem Anfangsbestand von 104000 t und 120000 t

Zucker aus den Kolonien ist eine Einfuhr von 250000 t erforderlich,

um den Bedarf von 650000 t 1914/15 zu decken, gegen 700 000 t

1913/14. Die Verringerung der Zuckererzeugung erstreckt sich auf

alle kriegführenden Länder, allerdings für Deutschland und Österreich

in weit geringerem Maße. Nach einer Schätzung der ASSOCIATION IN-

TERNATIONALE DE STATISTIQUE SUCRIÈRE vom 19. Dezember 1914

wurde die Erzeugung an Rübenzucker in Europa für die Kampagne

1914/15 zu 7393 550 t angegeben gegen 8210595 t für die vorher-

gehende Kampagne. Es ergibt sich daher eine Verringerung um 817045t.

Die Zuckerrohrernte wird auf 9764 200 t gegen 9773384 t im Jahre

1913/14 angegeben. Die gesamte Menge von Rüben- und Rohrzucker

ist von 18649248t 1913/14 auf 17799750 t 1914/15 zurückgegangen .

Deutschland

Zuckerfabriken in Betrieb Erzeugung an Rohzucker in t

1914/15 1913/14

2 717 940

1 168 273

517 170

229 257

1914/15 1913/14

333 341 2 564 000

Osterreich 165 170 1 170 100

Ungarn . 31 31 448 900

Holland 27 17 295 000

Schweden 21 21 153 900 136 769

Dänemark 9 9 150 000

Italien 32 39 166 700

Spanien 26 32 139 000

Rumänien 4 5 29 000

Bulgarien 5 3 23 200

Schweiz 1 1 3 750

145 700

328 333

160 000

34 728

7.800

4 625

zusammen 654 669 5 143 550 5 450 595

Rußland 293 293 1 900 000 1 740 000

Frankreich .

Belgien
280 350 000 1 020 000

Serbien

England

insgesamt 7393 550

weniger

8210 595

817 045

2. Die Kultur der Zuckerrüben in Frankreich nach dem Kriege.

Ein von HITTIER ) gezogener Vergleich zwischen Frankreich vor allem

mit Deutschland fällt sehr zu Gunsten Deutschlands aus. Während

in Frankreich der Zuckerrübenbau auf eine verhältnismäßig kleine Zone

beschränkt ist (ungefähr 12 Départements) findet man den Zuckerrüben-

bau fast über ganz Deutschland verbreitet. Dazu kommt noch , daß

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 168.

1) Bull. Soc. d'Encouragement pour l'Ind . nationale 1915 , Mai-April.

2) Ebenda 1915, Mai-Juni.

das Klima und der Boden in Deutschland und Österreich im all-

gemeinen günstiger für den Zuckerrübenbau sind als in Frankreich .

Es ist daher anzunehmen , daß die Zahl der Zuckerfabriken sich in

Frankreich nach dem Kriege noch verringern wird, indem wahr-

scheinlich einige der zerstörten Fabriken in Nordfrankreich nicht wieder

aufgebaut werden. Verf. empfiehlt, die in Deutschland üblichen Methoden

des Zuckerrübenbaues anzunehmen, was auch gewiß keine unüber-

windlichen Hindernisse für den Großgrundbesitzer bieten dürfte ; für

die Kleingrundbesitzer wäre ein Zusammenschließen von mehreren zu

gemeinsamer Arbeit zu empfehlen. Als weiteres Mittel zur Hebung

der französischen Zuckerindustrie wird ein Zusammenschluß der Zucker-

rüben-Produzenten und der Zuckerfabriken empfohlen. (Le Génie

civil 1915, Bd. 67, S. 71.) g

Die künftige Zuckerindustrie Frankreichs. Dureau. Verf.

hält eine völlige Reorganisation für nötig, die nicht nur die Zusammen-

legung vieler kleiner Fabriken zu modernen großen erfordert, sondern

vor allem auch die Verbesserung und Verbilligung des Rübenbaues;

um zu diesem Ziele zu gelangen, ist wieder ein hoher Zollschutz nötig,

da eine gänzliche Absperrung vom Weltmarkte und seinen Einflüssen

vermutlich doch nicht durchführbar sein wird. (Journ. fabr. sucre 1916,

Bd. 57, S. 9.)

Über denselben Gegenstand äußert sich in ähnlichem Sinne auch Garry¹)

und bespricht auch die Verarbeitung von Rüben auf Alkohol; er hält es für eines

der dringendsten Erfordernisse, daß das steuerfreie Brennen „für den Haus-

gebrauch", an dem man bisher aus agrarischen Rücksichten immer wieder fest-

hielt, endgültig abgeschafft werde, da es nicht nur zu Hinterziehungen aller Art

führt, sondern auch den unmäßigen Alkoholgenuß mit allen seinen Folgen fördert

und zur Entvölkerung des Landes beiträgt. (Bisher waren alle Bestrebungen

dieser Art vergeblich, da die Abgeordneten glaubten, die Interessen und Wünsche

wichtiger Wählergruppen nicht vernachlässigen zu dürfen!)
2

---

Herstellung von Natriumhydrosulfit in Zuckerfabriken. Des-

champs. Zum Ersatz des deutschen und derzeit ohnehin nicht

erhältlichen Blankits hat Verf. ein Verfahren ausgearbeitet, das darin be-

steht, Zink durch Schwefligsäure (anstatt der meist deutschen, verflüssigten,

ist auch durch Verbrennung von Schwefel gewonnene anwendbar) in

Zinkhydrosulfit überzuführen , dieses durch Einrühren in Ätznatron in

Natriumhydrosulfit , und dessen Lösung durch eine Filterpresse abzu-

filtrieren , mittels einer Kühlschlange (unter Luftabschluß) abzukühlen,

und möglichst sogleich nach Maßgabe des Bedarfes zu verwenden.

(Int. Sug. Journ. 1916, Bd. 18, S. 181.)

Ein Verfahren in dieser Gestalt war das ursprünglich Ranson sche, das

sich aber weder unmittelbar, noch in verschiedenen Abänderungen (von Brumme

u. anderen) als dauernd betriebsfähig erwies. Das von Deschamps ist ihm

betreff der Apparatur überlegen, und war schon vor dem Kriege in einer Anzahl

Fabriken (auch in deutschen) eingeführt, die den Preis für Blankit zu hoch

fanden ; nach den Erfahrungen des Ref., der Blankit zuerst für den Gesamt-

betrieb einer Raffinerie benutzte und auf die Dauer beibehielt, besitzt jedoch

das feste Präparat sehr erhebliche Vorzüge vor der wässerigen (ziemlich ver-

dünnten) Lösung.
2

Rübentrocknung. Klapsia und Brada. — In Oroszka (Ungarn)

hat sich die PETRY-HECKINGSche Anlage zum Trocknen der Schnitte

auch für frische Rüben recht geeignet, und bei richtiger Führung auch

entsprechend leistungsfähig erwiesen , obwohl die Rübe sehr schlecht

und faul war; man erhielt 18 % trockene Schnitte und verbrauchte 80,3%

einer Braunkohle von etwa 4800 cal. Der Staub des Exhaustors ist

sehr feuergefährlich und muß regelmäßig entfernt werden. (Österr.-

2ungar. Ztschr. Zuckerind. 1916, Bd. 45, S. 6.)

Die Kelly-Filterpresse. Lill. (D. Zuckerind. 1916, Bd. 41 , S. 391.) 2

Über neuere Rohr -Walzen und -Vorbrecher. Pratt. (Int. Sug.

Journ. 1916, Bd. 18, S. 231.)

-

2

Die Zentralfabrik in Antigua. Walts. Bericht über die im

ganzen günstige Entwicklung während des letzten Jahrzehntes, mit An-

gabe von Zahlen über Rentabilität, Ausbeuten u. s. f. (Int. Sug. Journ .

1916, Bd. 18, S. 208.) 2

Bagasse-Öfen in Java. Clarenc. Mit Abbildungen. (Int.

Sug. Journ. 1916, Bd. 18, S. 226.)
2

Zuckerrohr und Zucker in Mexiko. (Journ. fabr. sucre 1916,

Bd. 57, S. 9.) 2

Zuckerrohr und Zucker in Brasilien. (Journ. fabr. sucre 1916,

Bd. 57, S. 9.) i

Die Stärke und ihre Verwertung in der Industrie. Rudolf

Matthiae. (Chem. Apparatur 1915, Bd. 2, S. 223-226, 233-235 und

245-247.)

¹ ) Journ. fabr. sucre 1916, Bd . 57, S. 10.

r
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31. Metalle.*)

Die Bildung schlesischer Erzlagerstätten. Artur Sachs. Verf.

gibt zunächst einen kurzen Überblick über den petrographisch- geo-

logischen Aufbau der Provinz Schlesien und erörtert dann die Frage

nach der Entstehung der Lagerstätten. In Niederschlesien sind es in

erster Linie Eruptivmassen, die erzbringend oder erzverändernd waren,

während in Oberschlesien mit seinem rein sedimentären Charakter

Eruptivgesteine oder Thermalwässer, die in ihrem Gefolge aufstiegen,

auszuschließen sind. Die hochprozentigen Magneteisenerze von Schmiede-

berg waren ursprünglich sedimentär, wurden jedoch durch den Riesen-

gebirgsgranit nachträglich verändert; Schmiedeberg ist also nicht als

Kontaktlagerstätte , sondern als kontaktmetamorphe Lagerstätte anzu-

sprechen. Dagegen ist bei den Nickelerzlagerstätten von Frankenstein

das Eruptivgestein als der Träger der Erze selbst anzusehen. In Reichen-

stein endlich handelt es sich gleichzeitig auch um eine Infiltrierung

des Nebengesteins mit erzhaltigem Eruptivmaterial ; hier liegt also eine

echte Kontaktlagerstätte vor. Das ursprüngliche Erz der oberschlesischen

Blei-, Zink- und Eisenerzlagerstätten des Muschelkalks ist als syngenetisch

anzusprechen; in ihrer jetzigen konzentrierten Form sind jedoch die

Lagerstätten zweifellos epigenetisch. Bezüglich der Frage, ob auf-

steigende Thermalwässer oder absteigende Sickerwässer die Erze in

ihrer gegenwärtigen Form schufen, schließt sich Verf. der Deszensions-

theorie an, für die insbesondere der rein sedimentäre Aufbau der

ganzen Gegend und das Fehlen von Eruptivgesteinen sprechen. (Montan.

Rundschau 1914, Bd. 6, S. 489.) rl

Zur Kenntnis der Viscosität und Dichte geschmolzener Metalle

und Legierungen. M. Plüss. (Ztschr. anorg. Chem. 1915 , Bd. 93,

S. 1-44.) ak

Schachtofenverschluß. Maschinenfabrik Augsburg -Nürn-

berg Akt. - Ges. , Nürnberg. Gegenüber dem Verschluß des Haupt-

patentes 274608 wird hier entweder das den Kübel umgebende Ge-

häuse oder doch wenigstens die Wassertasse erspart, indem der Deckel

entweder auf dem Rand des Gehäuses oder auf dem Rand des Kübels

selbst abdichtet. Zu diesem Zweck ist die Verbindung zwischen der

Tragstange des Kübel-

14

12

2

21

bodens 2 und dem im

Gehänge befestigten

Kübeldeckel 5 in dem

Sinne lösbar oder nach-

giebig, daß der Kübel-

boden 2 zusammen mit

der Gichtglocke sich

noch abwärts bewegen

kann, wenn der Kübel-

deckel 5 sich bereits

auf das Gehäuse 21 oder

auf den Kübel 1 selbst

aufgesetzt hat. Zwischen dem Kübelboden 2 und dem Gehänge 4 ist

eine Teleskopverbindung eingeschaltet, indem entweder die unten in

einen Tragknopf 11 endigende Tragstange 4 innerhalb der oben mit

einem Flansch 14 versehenen hohlen Kübelbodenstange 3, oder um-

gekehrt die oben in einen Tragknopf endigende Kübelbodenstange

innerhalb der hohlen Gehängestange verschiebbar ist. Die eingeschaltete

Teleskopverbindung kann mehrfach unterteilt sein. Die Einrichtung

zum vorübergehenden Lösen der Verbindung zwischen dem Kübel-

boden 2 und dem Gehänge 4 besteht in einer Greifzange. (D. R. P.

291039 vom 13. Juni 1914, Zus. zu Pat. 274 608.¹) i

--

Die Herstellung hochfeuerfester Hohlkörper (Muffeln usw.) der

Hüttenindustrie. Franz Juretzka. Die von der Industrie ver-

wendeten hochfeuerfesten Hohlkörper sollen sich auszeichnen durch

1. genügende Feuerbeständigkeit und mechanische Festigkeit bei den

Ofentemperaturen und Temperaturschwankungen ; 2. große Dichtheit

des Scherbens, die Widerstand gegen Schlackeneinflüsse verbürgt;

3. große Wärmeleitfähigkeit, besonders dann, wenn bei hochflußmittel-

haltiger Beschickung ein starkwandiger Scherben geboten ist ; 4. geringe

Gasdurchlässigkeit, die sich gegebenenfalls durch Anwendung von

Glasuren bei dichtbrennenden Scherben erreichen läßt. Bei Herstellung

der Rohmassen und den Formgebungsarbeiten ist auf gute Plastizität,

d. h. leichte Formbarkeit bei möglichst wenig Wasserzusatz der Mischung

zu achten. Je geringer letzterer ist, um so leichter und gleichmäßiger

geht das Trocknen vor sich, und um so stabiler werden die geformten

Gegenstände. Doch soll die Masse anderseits so beschaffen sein, daß

die formgebenden Teile der Presse nicht zu sehr leiden. Ferner ist

große Sorgfalt auf das Trocknen, Glasieren und Tempern zu verwenden.

(Feuerungstechnik 1915, Bd. 3, Hefte 9 und 10.)

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 170. 1) Ebenda 1914, S. 410.

rl

Haltbarmachung von Muffeln durch Verwendung von zwei in-

einander geschobenen Muffeln. Albert Zavelberg, Hohenlohehütte.

Nach diesem Verfahren werden die beiden ineinander geschobenen

Muffeln durch eine Füllung getrennt, welche die gegenseitigen Ver-

änderungen der Muffeln nicht überträgt, anderseits aber selbst bei den

höchsten in der Zinkherstellung auftretenden Temperaturen eine wirk-

same Abdichtung bildet. Zu einer solchen Füllung eignet sich ins-

besondere fein gemahlene Kieselsäure oder gereinigter ausgelaugter

Seesand. (D. R. P. 291043 vom 3. April 1914.) i

Gießen von Verbundblöcken oder sonstigen Gußstücken durch

Übereinandergießen von zwei oder mehr verschiedenen Metallen

oder Metallegierungen in einer eisernen Gußform. Franz Melaun,

Neubabelsberg b. Berlin. Das Verfahren des Hauptpatentes 277292¹)

ist hier dahin abgeändert, daß beim Aufgießen der zweiten Metallsorte

auf die bereits in der Gußform befindliche die Einfallhöhe so bemessen

wird, daß die zweite Metallsorte in der Blockmitte tiefer in den noch

flüssig gebliebenen oberen Teil der ersten Metallsorte eindringt, während

letzterer ringsum an den Blockformwänden emporsteigt. (D. R. P. 291 463

vom 14. Dezember 1912, Zus. zu Pat. 277 292.) i

Die »Röst-Die Röstreaktionsarbeit bei Blei. W. Reinders.

reaktionsarbeit « , d . i . das unvollkommene Rösten von Bleisulfid und dann

Erhitzen des Produktes mit weiterem Sulfid ohne Luftzufuhr, aber Ableiten

des gebildeten SO2, bis aller Schwefel entfernt und das Blei abgeschieden

ist, geht nicht so vor sich, daß erst gebildetes Sulfat mit Sulfid direkt Pb und

SO2, oder daß PbS mit PbO etwa Pb und SO2 liefert, sondern es treten als

Zwischenstufen basische Sulfate (PbO)PbSO4, (PbO)2PbSO4, (PbO); PbSO

und endlich PbO auf. PbS und PbO sind nicht nebeneinander be-

ständig, sondern geben Pb und basisches Sulfat; Pb wirkt auf PbSO

unter Rückbildung von Sulfid ein, während dies mit basischen Sulfaten

nicht geschieht. Die Phasenpaare PbS + PbSO , PbS + (PbO)PbSO

und Pb + (PbO)PbSO4 sind stabil und geben beim Erhitzen im ge-

schlossenen Rohre monovariante Gleichgewichte ; erst bei Entzug des

SO₂ schreitet die Pb-Abscheidung fort. Aus Druck und Temperatur der

Einzelmessungen berechnet sich für die Gesamtreaktion PbS + PbSO

-
2Pb + 2SO2 - 99543 cal. , während sich aus den Molekularwärmen

95230 cal . ableiten. Dem abgeschiedenen Blei ist etwas PbS in fester

Lösung beigemengt. (Ztschr. anorg. Chem. 1915, Bd. 93, S. 213-231 .) ak

Weiteres über Reaktionen zwischen CoO und anderen Metall-

oxyden bei hohen Temperaturen. J. Arvid Hedvall. Die Misch-

krystalle von RINMANS Grün bestehen wahrscheinlich doch nicht aus

ZnO und CoO, sondern aus Kobaltozinkat und ZnO; sie sind nicht

isodimorph , sondern hexagonale Bildungen von hexagonalem weißen

ZnO und grünem hexagonalen Kobaltozinkat; nach dem Gesetz der

Additivität könnte die grüne Farbe nicht aus bräunlichem prismatischen

CoO und dem ZnO entstehen. Über die zahlreichen anderen Oxyde

sei erwähnt, daß CoO mit BeO nur eine dunkelgraue Masse gibt, und

daß mit Cr2O3 ein Chromit CoOCr2O3 , ein grüner oktaedrischer

Spinell, mit TiO2 ein Metatitanat CoOTiO2, dagegen keine Produkte

mit ZrO2, ThO2 , CeO2 und SiO2 und endlich krystallisierte Vanadate

und Tantalate entstanden. (Ztschr. anorg. Chem. 1915, Bd . 93, S. 313.) ak

Über eine scheinbare Allotropie des Kupfers. G. K. Burgess

u. J. N. Kellberg. (Journ. Wash. Acad. of Sciences 1915, S. 657-662.) r

Die Zink-Kupferhypothese der Messingkorrosion. (Chem . News

1916, Bd. 113, S. 56-59.)
r

Wiedergewinnnung von Metallen aus Abfällen. M. E. Roth-

berg, Crafton , und Falk Company, Pittsburgh , Pennsylvania.

Beim Überziehen von Metallen mit Zinn, Blei o. ä. werden gewöhnlich

Öle oder Fette verwendet, um die dünne aufgetragene Metallschicht

vor Oxydation zu schützen. Diese Fettgemische zersetzen sich allmählich

und die dabei entstehenden organischen Säuren verbinden sich mit

den Metallen. Um aus solchen Abfallprodukten die Metalle wieder-

zugewinnen, werden sie zuerst von den Beimischungen gereinigt und

danach in einem ausgebleiten oder Tongefäß mit Mineralsäuren in der

Hitze zersetzt, so daß die gebildeten Metallsalze keine Emulsion mit

den Ölen bilden. Beim Arbeiten mit Schwefelsäure wählt man diese

in einer Stärke von 45-60 ° Bé. , trennt die Metallsalzlösungen von

den Olen und scheidet die Metalle als Hydroxyde ab, aus welchen

nach dem Glühen durch Reduktion die Metalle selbst wiedergewonnen

werden. Bei Anwendung von Salzsäure von mehr als 10 ° Bé. kann

man aus den Metallchloridlösungen durch Versetzen mit feinverteiltem

Eisen oder Zink die Metalle abscheiden, während das Zink durch Be-

handeln mit Kalkmilch als Zinkoxyd wiedergewonnen wird. (V. St. Amer.

Pat. 1170342 vom 1. Februar 1916, angem. 16. November 1915.) ks

¹) Chem.-Ztg. Repert. 1914, S. 520.

Verlag der Chemiker-Zeitung Otto v. Halem in Cöthen (Anhalt) . Druck von August Preuß in Cöthen (Anhalt).
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5. Organische Chemie.*)

Bildung von Formaldehyd und anderen organischen Stoffen aus

Ameisensäure. K. A. Hofmann und K. Schumpelt.

Ameisensäure im Großen auf rein anorganischem Wege, durch Einleiten

von Kohlenoxyd , z. B. Generatorgas, in erhitzte Laugen unter Druck,

dargestellt wird, liefern ameisensaure Salze beim Erhitzen außer kohlen-

sauren Salzen, Kohlenoxyd und Wasserstoff, auch in bedeutendem Maße

organische Umwandlungsprodukte der Ameisensäure , nämlich Form-

aldehyd, Methylalkohol, Methan, Aceton, Furfurol und Empyreuma nebst

organischer Kohle. Als Bedingungen der Zersetzung von Formiaten

wurden Gemenge mit Quarzsand gewählt, die im feuchten Kohlensäure-

strom rasch auf 450-500 ° C. erhitzt werden. Nach den Ergebnissen

der Verf. kann man die Formiate in folgende Reihe ordnen , bei der

die Menge des assimilierten, d. h. in organische Bindung übergehenden

Kohlenstoffs vom ersten zum letzten Gliede ansteigt : Nickel- , Eisen- ,

Mangan-, seltene Erden-, Kupfer-, Thorium- (Natrium-, Kalium-), Uran-,

Zink-, Magnesium-, Calcium-, Barium-, Lithiumformiat. (Ber. d. chem.

Ges. 1916, Bd. 49, S. 303-317.)
ks

Analyse und Konstitutionsermittlung organischer Verbindungen.

Hans Meyer. 3. Aufl. 1056 S. Lex.-8°. 42 M. J. Springer, Berlin.

Untersuchungen über das Ozon und seine Einwirkung auf

organische Verbindungen. C. Harries. 24 M. J. Springer, Berlin.

Die Cyanide des Wolframs und Molybdäns. Die Wertigkeit der

Zentralatome in ihren komplexen Anionen. Arthur Rosenheim und

Eitel Dehn. (Ber. d. chem. Ges. 1915, Bd. 48, S. 1167-1178.)

----

r

Über die Einwirkung von Alkalisulfid auf Natriumäthylthiosulfat.

A. Gutmann. (Ber. d. chem. Ges. 1915, Bd. 48, S. 1162-1166.) r

Elektrochemische Versuche mit organischen Arsenverbindungen.

Fr. Richter und Ephraim Elkind. Die Reduktionsversuche an fetten.

und aromatischen Arsinsäuren haben gezeigt, daß das fünfwertige Arsen

in den organischen Verbindungen nur in saurer Lösung durch elektro-

lytischen Wasserstoff reduziert wird, während es in alkalischer Lösung

vollkommen unberührt bleibt. In einer luftdicht abgeschlossenen Kathoden-

zelle wird p-Aminophenylarsinsäure über das p-Aminophenylarsenoxyd

hinweg fast glatt zum p-Aminophenylarsin reduziert, das als farbloses

Chlorhydrat gelöst bleibt. Der Verlauf der Reduktion folgt etwa dem

Schema: NH2. C6H4 . ASO3H2- NH2 . C6H4 .AsO - NH2 . C6H4 .AsH2.

Unter den Kathodenmetallen haben sich die amalgamierten Zinkkathoden

als besonders wirksam erwiesen : man nimmt die Reduktionsversuche

unter sorgfältiger Kühlung vor. Die elektrolytische Reduktion des

p-Aminophenylarsenoxyds in salzsaurer Lösung liefert an allen Kathoden

bei Luftabschluß nicht p-Aminophenylarsin , sondern das weniger weit

reduzierte Produkt p-Arsenoanilin , bezw. dessen Chlorhydrat, dessen

Entstehung durch die zwei Gleichungen erklärt werden kann :

I. NH .CH . AsO + 2H, NH .CH .AsH₂ + H₂O
=

-
II. NH . CH . AsO + NH . CH .ASH, NH₂. CHAS : As . CH .NH₂ + H₂O

o-Nitro- und p-Nitrophenylarsinsäure läßt sich in alkalischer Lösung

nur an der Nitrogruppe zur entsprechenden Hydrazo- bezw. Amino-

verbindung reduzieren. (Ber. d. chem. Ges. 1916, Bd. 49 , S. 239-250.) ks

―
Darstellung der Acetobromglucose. Emil Fischer. Für die

als Ausgangsmaterial für die Synthese vieler Glucoside und anderer

Derivate der Glucose häufig gebrauchte Acetobromglucose hat Verf.

ein besseres Darstellungsverfahren ausgearbeitet. Durch mehrstündiges

Erhitzen von Traubenzucker mit wasserfreiem Natriumacetat und Essig-

säureanhydrid, darauffolgendem Eingießen der Reaktionsflüssigkeit in

Eiswasser und Umkrystallisieren der Krystallmasse aus 96% igem Alkohol

wird 8-Pentaacetylglucose erhalten. Wird diese Verbindung mit bei 0 ° C.

gesättigter Eisessigbromwasserstofflösung übergossen und bei Zimmer-

temperatur häufig geschüttelt, so wandelt sie sich in Acetobromglucose

um, die, mit Chloroform herausgelöst, nach dem Trocknen mit Chlor-

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 185.

-

calcium aus der im Vakuum eingeengten Lösung mit Petroläther ab-

geschieden und aus warmem Amylalkohol umgelöst wird. (Ausbeute

76% der Theorie.) (Ber. d. chem. Ges. 1916, Bd. 49, S. 584-585.) ks

Über krystallisierte Polysaccharide aus Glykogen. Hans Prings-

heim und Stefanie Lichtenstein. Verf. haben Untersuchungen

über die Vergärung des Glykogens durch den Bacillus macerans (FRANZ

SCHARDINGER) und über die Isolierung der gebildeten Abbauprodukte

angestellt. Als Ergebnis wurde gefunden, daß durch den Bacillus ma-

cerans aus Glykogen dieselben Abbauprodukte wie aus Stärke gebildet

werden. Dextrin ß, die B-Hexaamylose, entsteht im Verhältnis zum

Dextrina, der Tetraamylose , in größerer Menge, als bei der Stärke.

Durch das Gärungsresultat ist die nahe Beziehung zwischen Stärke und

Glykogen, auch im molekularen Aufbau , von neuem bewiesen. (Ber.

d. chem. Ges. 1916, Bd. 49, S. 364-369 .) ks

Die Grignardsche Reaktion bei Nitrosoverbindungen. Heinrich

Wieland und Alexander Roseeu. (Ber. d. chem. Ges. 1915, Bd. 48,

S. 1117-1121 .) r

Über m-Nitrorhodanbenzol und verwandte Verbindungen. Fr.

Richter und Rudolf Schonlau. (Ber. d. chem. Ges. 1915 , Bd. 48,

S. 1150-1154.) r

Zur Kenntnis ungesättigter hydroaromatischer Kohlenwasser-

stoffe. K. v. Auwers und W. Treppmann. (Ber. d. chem. Ges. 1915,

Bd. 48, S. 1207-1226.) r

Zur Frage nach dem intermediären Auftreten freier Radikale

bei chemischen Reaktionen. Der Zerfall aromatischer Hydrazover-

bindungen. Heinrich Wieland. (Ber. d. chem. Ges. 1915, Bd. 48,

S. 1069-1077.) r

Über die Dissoziation des Triphenylhydrazins. Heinrich

Wieland und Arno Reverdy. (Ber. d. chem. Ges. 1915, Bd. 48,

S. 1112-1116.)
r

Eine neue Synthese aromatischer Ketone . Darstellung einiger

Phenolketone. Kurt Hoesch. (Ber. d. chem. Ges. 1915, Bd. 48,

S. 1122-1133.)
r

A. Westerlund. (Ber. d. chem.

r

Über die Jodbernsteinsäure.

Ges. 1915, Bd. 48 , S. 1179-1183.)

Chromoisomere Salze und Chromoester aus p-Nitrobenzyl-

cyanid. J. Lifschitz und F. W. Jenner. (Ber. d. chem. Ges. 1915,

Bd. 48, S. 1730-1740.) r

Die Einwirkung von Antimontrichlorid auf Triphenylantimon.

Darstellung gemischter Alkylarylstibine. Gerhard Grüttner und

Maximilian Wiernik. (Ber. d. chem. Ges. 1915, Bd. 48 , S.1749-1759,

1759-1764.) r

Über o-carboxyliertes Diaminodioxyarsenobenzol . P. Karrer.

(Ber. d. chem. Ges. 1915, Bd. 48 , S. 1058-1064.) r

Die Cumarine. H. Simonis. 13 M.13 M. F. Enke, Stuttgart.

Über die Einwirkung von Benzoepersäure auf Cholesterin.

Th. Westphalen †. (Ber. d. chem. Ges. 1915, Bd. 48, S. 1064-1089.) r

Über Sulfone aus Rongalit. A. Binz , O. Limpach und W.

Janssen †. (Ber. d. chem. Ges. 1915, Bd. 48 , S. 1069-1077.)
r

Über den α,ẞ-Diantipyrylharnstoff, seine Derivate und physio-

logischen Eigenschaften. Maximilian Göttler. (Ber. d. chem.

Ges. 1915, Bd. 48, S. 1765-1770.)

r

Über die Konstitution der Acylanthranile. Gustav Heller.

(Ber. d. chem. Ges. 1915, Bd. 48, S. 1183-1195.)

Farbendimorphismus bei Stilbenderivaten. Paul Pfeiffer.

(Ber. d. chem. Ges. 1915, Bd. 48, S. 1777-1809.)

Bromierung des Phenanthrens in Eisessig. Håkan Sandqvist.

(Ber. d. chem. Ges. 1915, Bd. 48, S. 1146-1149.)

r

·r
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15. Wasser. Abwässer.*)

Die Geschmacksgrenze des Chlormagnesiums im Trinkwasser.

H. Precht. Verf. verweist auf den Aufsatz MARZAHNS über die

Versuche des Gesundheitsamtes zur Bestimmung der Geschmacksgrenze

des MgCl2, welcher unter dem Titel » Beiträge zur Beurteilung der Frage

über die Geschmacksgrenze für die Beimengung von Kaliendlaugen zu

Trinkwasser<< erschienen ist, wobei festgestellt wird, daß sowohl VOGEL

wie TJADEN als auch das GESUNDHEITSAMT zu der Grenzzahl 168 mg

MgCl2 in 11 Wasser gelangten, ein Umstand, der einigermaßen eine Ge-

währ für die Richtigkeit dieser Zahl gibt. (Kali 1915, Bd. 9, S. 277.) cs

Über den Nachweis angreifender Kohlensäure. L. W. Winkler.

- Eine frischgeschöpfte, klare Wasserprobe von etwa 100 ccm wird

mit 2 Tropfen (0,1 ccm) CuSO, Lösung (10 g CuSO4 5 H2O in

100 ccm H2O) gemengt. Ist keine angreifende CO2 zugegen, so trübt

sich die Flüssigkeit. Bei sehr weichen Wässern, bei denen diese Probe

weniger geeignet ist, beobachtet man die Färbung von 10 Tropfen

einer weingeistigen Alizarinlösung (1 : 100). Bei Wässern, deren Carbo-

natgehalt unter 0,5 % liegt , versagt die erstgenannte Probe ganz. (Ztschr.

angew. Chem. 1915, Bd. 28, I, S. 376.)

·

CS

Untersuchung des Wassers an Ort und Stelle. H. Klut.

3. Aufl. 8°. 185 S. 4,60 M. J. Springer, Berlin.

Anleitung zur Untersuchung des Trinkwassers nach militärischen

Gesichtspunkten. L. Kroeber. (Pharm. Zentralh. 1915, Bd. 56, S. 703.) s

Verwendung natürlicher Mineralwässer zur Herstellung von

Brauselimonaden. E. Luhmann. (Ztschr. ges. Kohlensäure- Ind. 1915,

Bd. 21 , S. 487-488.)
r

Verfahren zur Austreibung von freier Kohlensäure und Schwefel-

wasserstoff aus Brunnenwasser durch wiederholte Behandlung mit

Luft und Zerstäubung durch Aufprall. Halvor Breda, A.-G. , Char-

lottenburg. Das in einer Abteilung zum Teil von Gas befreite
—

Wasser fließt durch einen sog. Wasser-

verschluß in die nächste Abteilung, wo

es aufs neue mit Luft behandelt wird.

Die Abbildung zeigt schematisch einen

Apparat mit nebeneinander angeordneten

Abteilungen, wobei für jede Abteilung

eine Wasserhebung (Pumpe) erforderlich

ist. Diese erste Pumpe drückt das gas-

haltige Wasser bei h in den Apparat.

Bei i tritt Druckluft ein und wird durch

die Ventile il und i2 auf beide Hälften

des Apparates nach Bedarf verteilt. Das

Gemisch von Wasser und Luft wird

durch ein Sieb k in dünne Strahlen

zerlegt, welche in dem Raume IV herunter-

fallen, um auf der Platte / zu zerstäuben.

Das hierbei freiwerdende Gas entweicht

mit Luft gemischt durch die Öffnungen

m ins Freie. Das Wasser fließt durch

den Wasserverschluß n in den Raum o,

aus welchem es durch den Stutzen p von

der zweiten Pumpe angesaugt wird, um

durch die Rohrleitung q in den zweiten Behälter V zu gelangen, in

welchem der gleiche Vorgang stattfindet, bis das Wasser schließlich

durch den Stutzenr in einen Sammelbehälter abfließt. Je nach dem

Gehalt des Rohwassers an Gasen und den an die zu erzielende Reinheit

des Wassers gestellten Ansprüchen kann die Zahl der Wiederholungen

des Vorganges nach Wunsch geregelt werden. Bei eisenhaltigem Wasser

kann die Entgasung sowohl vor wie nach der Enteisenung vorgenommen

werden. Im ersteren Falle wird die Enteisenung durch die Entgasung

wirksam eingeleitet, so daß das so behandelte Wasser nur noch filtriert

zu werden braucht, um eisenfrei zu werden. (D. R. P. 291347 vom

15. Juni 1913.)
i

G

Klärung und Sterilisation von Wasser. J. D. Riedel Akt.- Ges. ,

Berlin-Britz. Bei der Sterilisierung von Wasser mittels Permanganat-

lösungen ergibt sich die Schwierigkeit, daß die durch Zersetzung des

Permanganats in kolloidaler Form auftretenden Manganoxyde sich sehr

schwer abfiltrieren lassen, und daß die reduzierten Manganoxyde selbst

bei saurer Eigenschaft des Wassers zum Teil aufgelöst werden und im

geklärten Wasser zurückbleiben. Nach dieser Erfindung sollen sich

diese Schwierigkeiten dadurch beseitigen lassen, daß man das Per-

manganat nicht allein, sondern neben Mangansalzen verwendet. Wird

beispielsweise Mangansulfat und Kaliumpermanganat im molekularen

Verhältnis 3 MnO 2 KMnO4 verwendet, so fällt alsbald das gesamte

Mangan als Braunstein aus, nach der Gleichung Mn2O7 +3 MnO

5 MnO2. Wird aber das eine oder andere Salz in geringem

Überschuß verwendet, so flockt der Braunstein nicht ohne weiteres

aus. Es bilden sich tiefbraune, klare Lösungen, welche sich unter

Umständen 8-13 Std., ohne Trübungen aufzuweisen, halten können.

Filtriert man diese Lösungen unmittelbar über feinen Kies, so sollen

selbst bei Anwendung höherer Geschwindigkeiten, von 12-15 m in

der Stunde, klare und bakteriologisch einwandfreie Filtrate erhalten

werden. Der Gehalt an organischer Substanz soll gleichzeitig be-

deutend herabgesetzt werden. In dem Sandfilter scheint der Sand

einen katalytischen Einfluß auszuüben, indem die in den Lösungen

befindlichen Kolloide zur Ausflockung angereizt werden. Die Filtration

erfolgt sofort nach Zugabe der Manganlösungen. Die Menge der je-

weils erforderlichen Zusätze muß durch Vorversuche von Fall zu Fall

Pat. 273885.¹)

festgestellt werden. (D. R. P. 290936 vom 13. April 1912, Zus. zu

i

Zur Trinkwassersterilisierung mit Chlor. Fr. Ditthorn. - Es

wurden Versuche mit dem hochprozentigen Chlorpräparat der ELBER-

FELDER FARBENFABRIKEN an Berliner Leitungs- und Spreewasser nach

künstlicher Infektion angestellt. Bei 0,2 g des Präparats, annähernd

0,14 g wirksames Chlor enthaltend , im 1 wirkte es in 10 Min. stark

abtötend auf Cholera- und Typhuskeime und vermochte es, auch äußerst

keimreiches Wasser zu sterilisieren. Durch Zusatz von 0,4 g Ortizon

nach beendeter Desinfektion wurde der Chlorgeruch in 1-2 Minuten

völlig beseitigt. Das Wasser war dann leicht getrübt, aber frei von

störendem Beigeschmack. (D.med. Wochenschr. 1915, Bd. 42, S.1127.) sp

Ein Beitrag zur Untersuchung der Sinkstoffbewegung in städti-

schen Entwässerungskanälen. C. Weidlich. Diss. Braunschweig

1915. 36 S. 80.

TechnischeApparate zur Abwasserreinigung. P. Rohland. (Chem.

Appar. 1915, Bd. 2, S. 235-237.)

-

r

Vorrichtung zum Entfernen der aus Abwässern eines Sink-

kastens ausgeschiedenen Schwimm- und Schwebestoffe. Michel-

bacher Hütte A. Passavant, Michelbach in Nassau. In dem Sink-

kasten ist an einem Hebel ein Schöpfgefäß lösbar angeordnet, welches

zur Aufnahme der Schwimmstoffe durch Bewegen des Hebels um ein

bestimmtes Maß gesenkt wird. (D. R. P. 290623 vom 31. Mai 1914.) i

Hin- und herlaufender Wassersprenger zur gleichmäßigen Ver-

teilung des Abwassers über die Tropfkörper bei Abwässer - Klär-

anlagen. Eugen Geiger, Karlsruhe i . B. - Der Sprenger besteht

im wesentlichen aus einer nach Art eines oberschlächtigen Wasserrades

wirkenden Walze a, die mit annähernd halbkreisförmig gebogenen

Schaufeln ausgestattet und durch Querwände in Abteilungen zerlegt

ist, und aus einem Abwasserzuführungsrohr b, welches in dem inner-

halb der Schaufeln befindlichen Hohlraum der Walze a gleichachsig zu

dieser angeordnet ist, und zwar derart, daß es zugleich als Drehachse

und Versteifungskörper für die Walze dient. Das Rohr bist oben mit

zwei Reihen von Längsschlitzen versehen , durch

welche das Abwasser in die Schaufeln der Walze a

übertritt , so daß diese durch den Wasserdruck in

a

Drehung versetzt

und zugleich mit-

tels mitihren Stirn-

wänden fest ver-

bundener, auf

Schienen d laufen-

der Räder e über

dem Tropfkörper

ffortbewegtwird.

Mittels Rundschieber g werden abwechselnd die Schlitze auf der einen

und auf der anderen Seite des Rohres, b geschlossen. Diese Rund-

schieber g sitzen auf einer gemeinsamen, gleichachsig im Rohr b ge-

lagerten Welle h und werden bei Beendigung des Hin- und Herlaufens

der Walze mittels eines auf dem Ende dieser Welle sitzenden, an seit-

liche Stifte i der Laufschiene d anschlagenden Hebels k umgestellt.

Die Schieberg schließen bei der Umstellung die offenen Schlitze des

Rohres b, ehe sie die geschlossenen Schlitze öffnen, damit die Schaufeln

der Walze a leerlaufen können , bevor der Rücklauf der Walze a be-

ginnt. (D. R. P. 290807 vom 31. Januar 1915.)
i

Die Fettgewinnung aus Abwässern. (Seifenfabr. 1915, Bd. 35,

S. 1014-1015.)

Fettgewinnung aus Abwasserschlamm für die Seifenindustrie.

P. M. Grempe. (Seifens.-Ztg. 1915, Bd. 42, S. 846-847.)

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 116. ¹) Chem.-Ztg. Repert. 1914, S. 343.
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17. Glas. Keramik. Baustoffe.*)

--
Wasserglas und A'kalisilicate. W. Pukall. Verf. hat die Ein-

wirkung gespannten Wasserdampfes auf eine Reihe einfacher Schmelzen

aus Alkalicarbonaten und feinst gemahlenem Hohenbockaer Glassand

untersucht. Dadurch erleiden die Silicatgläser, ob an sich amorph

oder krystallisiert, eine Umformung von Grund aus. Die Reaktions-

masse erscheint immer in einer kompakten, zuweilen steinharten Form,

ganz als hätte sie eine zweite Umschmelzung erfahren. Im Falle

die Krystallisation ausblieb, zeigte die Masse auch regelmäßig eine Art

glasiger Beschaffenheit. In der Natronreihe konnte durch die Ein-

wirkung gespannten Wasserdampfes nur eine einzige Verbindung mit

Sicherheit festgestellt werden, und zwar das in hexagonalen Platten

krystallisierende Hydrat der Dikieselsäure : NagSigО5 +0,5H2O, vielleicht

auch in der Verdoppelung der Formel, der Körper Na H₂SO11 . Die

Arbeit wurde zu dem Zwecke unternommen, die als Ersatz des giftigen

Bleioxyds in den Glasuren der billigen Gebrauchsgeschirre des Ton,

der sogen. Irdenware, vielleicht auch des Steinguts, erwünschten leicht

schmelzbaren Alkalisilicate, die Wassergläser, in eine für jede keramische

Arbeit geeignete Beschaffenheit zu bringen. (Ber. d. chem. Ges. 1916,

Bd. 49, S. 397-436.)
ks

Die Glasfabrik Carmita in Rio de Janeiro mit Generatorgas-

und Ölfeuerung. Robert Dralle. (Ztschr. Ver. d. Ing. 1915, Bd. 59,

S. 697-704, 724-730.)

w

r

Maschine zum Absprengen von Hohlglaskörpern. Paul Born-

kessel, Berlin. Die Hohlglaskörper werden im Kreislauf an dem

Anritzer und dem Absprengbrenner unter Verwendung einer Haltevor-

richtung vorbeigeführt, welche sich zwecks Beschickung und Entleerung

selbsttätig öffnet und schließt und zwecks Drehung des Hohlglas-

körpers vor den Werkzeugen sich selbsttätig mit dem Maschinenantrieb

kuppelt und entkuppelt. Die Haltevorrichtung wird gebildet durch

ein möglichst reibungslos drehbares

Lager f, in welchem der Hohlglas-

körper g, z. B. eine Glühlampen-

glocke, mit einer Ausladung seines

Umrisses lose ruhen kann, und einem

sich selbsttätig auf den Hohlglas-

körper senkenden und von ihm wie-

der hebenden Druckknopf , welcher

sich bei der Senkung durch r, s auf

Drehung kuppelt und bei der Hebung

entkuppelt, sodaß er bei gesenkter

Lage den Hohlglaskörper gegen das

leicht drehbare Lager ƒ drückt und

mit diesem Lager dreht. Der Druck-

knopf ist an einer Stange k be-

festigt , welche sich unter der Ein-

wirkung einer Anlaufschiene g in

einem mit dem Maschinengestell im

Kreise umlaufenden Lager i auf und

ab bewegt, und nur in der tiefsten

Stellung mit einer sich ständig dre-

henden Scheibe t in Eingriff gelangt

und gedreht wird. Das Lager f

wird zweckmäßig durch Ringe ge-

bildet, welche lose und auswechsel-

bar auf einem Kugellager ruhen.

Will man daher Hohlglaskörper

verschiedenen Durchmessers abspren-

gen, so braucht man nur dem Durch-

messer entsprechende Lagerringe einzusetzen. Die Einstellung des

Brenners werfolgt gemeinsam mit der des (nicht gezeichneten) Ritz-

organs in üblicher Weise. (D. R. P. 291 392 vom 3. Febr. 1915.) i

Glasblasemaschine mit Pumpe zum Einsaugen des Glases in

die Kopfform und zum Verblasen sowie mit einer Einrichtung, um

am Ende der Saugbewegung des Kolbens Luft in die Zylinderleere

einzulassen. Firma Fr. Wilhelm Kutzscher, Deuben-Dresden.

Ein Schieber am Pumpenzylinder wird gegen Ende der Kolbensaug-

bewegung durch Anschlag dieses Kolbens geöffnet und im Anfange

der Blasbewegung, nachdem er durch Aufhebung des Anschlages frei-

gegeben ist, durch die Wirkung von Federn wieder geschlossen. In

der Saugöffnung der Kopfform ist ein die Flaschenmündung bildender

und nach dem Saugen versenkbarer Dorn angeordnet, welcher in der

gegen Ende der Saugbewegung versenkten Stellung durch einen Schnepper

selbsttätig verriegelt wird. Am Anfange der Blasbewegung wird der

den Dorn verriegelnde Schnepper gelöst und der Dorn durch seine

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 183.

Feder gehoben, wobei seine Hebung durch einen verstellbaren Anschlag

begrenzt wird. (D. R. P. 291778 vom 15. September 1914.) i

Praktische Winke für die Gießerei in Porzellanfabriken. A.

Heber. (Keram. Rundschau 1916, S. 21.)

-

sm

Frankfurt a. M. Die Verfahren der D. R. P. 258 1521) und 2736072)

Reinigung von Ton- und Kaolinschlämmen. Richter & Richter,

können vorteilhaft auch auf Ton- und Kaolinschlämme Anwendung

finden, und zwar zur Ausscheidung der sandigen Bestandteile und zur

Gewinnung der Tonsubstanz in einem Zustande von innigem Massen-

zusammenhalt und erhöhter Adsorptionsfähigkeit. Man schlämmt zu

dem Zwecke Kaolin oder Ton in Wasser auf, vermischt innig mit der

dort genannten kieselsäurehaltigen Masse und etwas Kalkmilch oder Kalk-

wasser zum Abstumpfen der Säure und läßt die Masse unter weiterem

Zufluß von Wasser ein Klärbecken durchfließen, dessen Boden hinter-

einander angeordnete trichterförmige Vertiefungen aufweist. In dem

ersten dieser Trichter fallen die körnigen und sandigen Bestandteile aus,

beim weiteren Durchfließen fallen, sich nach ihrem spezif. Gewichte

trennend, die schweren Flocken schneller, die leichteren langsamer aus,

so daß eine Schlämmung und eine Trennung in mehrere Feinheits-

grade erzielt wird. Man soll auf diese Weise mittels eines nur 5 m

langen und etwa 11/2 m breiten Klärbeckens innerhalb 24 Stunden

9000-10000 kg feinstgeschlämmten Kaolin herstellen und durch Filter-

pressen oder Schleudern entwässern können . Die Pressung solchen,

seiner kolloidalen Eigenschaften entkleideten Tones zu festen Kuchen

mittels Filterpressen vollzieht sich innerhalb 20-25 Minuten. (D. R. P.

291834 vom 31. August 1913, Zus. zu Pat. 258 152.) i

Herstellung von Sintermagnesit. Harburger Chemische

Werke Schön & Co. , Harburg a. d. Elbe. Nach dem Hauptpatent

2882623) wird die Magnesiumchlorid enthaltende Lauge mit Gemischen

von Magnesiumoxyd und überschüssigem Calciumoxyd behandelt und

der dabei erhaltene calciumoxydhaltige Magnesiaschlamm nach Befreiung

von der Lauge sintergebrannt. Versuche haben nun ergeben, daß dieses

Gemisch von Magnesiumoxyd und überschüssigem Calciumoxyd auch

teilweise oder ganz durch ein Gemisch von Calciumoxyd mit etwas Eisen-

oxyd und Aluminiumoxyd ersetzt werden kann. Der Gehalt an Eisen-

oxyd soll dabei etwa 1 /2-5 % und der Gehalt an Aluminiumoxyd

1/2-1 /2 % in dem Gemisch betragen. Der Kieselsäuregehalt wird

erforderlichenfalls durch geeignete Zuschläge auf 2-4 % erhöht. Dieses

Gemisch der Oxyde wird in einem solchen Verhältnis zu der Magnesium-

chlorid enthaltenden Lauge hinzugefügt, daß in dem entstehenden

Schlamm, auf wasserfreie Substanz berechnet, höchstens 5 % unzersetztes

Calciumoxyd vorhanden bleiben. Nach Entfernung der Lauge wird

der Schlamm sintergebrannt. (D. R. P. 291913 vom 6. Oktober 1915,

Zus. zu Pat. 288 262.) i

Aus zwei sich abwechselnd öffnenden Abschlußglocken und

mittlerem Fülltrichter bestehende Beschickung für Schachtöfen zum

Brennen von Kalk, Zement u. dgl. Firma G. Polysius, Maschinen-

fabrik, Dessau. Der Fülltrichter 2 wird durch Schneckenrad und

Schnecke in regelmäßige Drehbewegung versetzt und läuft zu dem

Zwecke auf Kugeln oder Rollen. Das untere Ende des Einlaufes 3

kann durch eine Glocke 4 geöffnet und geschlossen werden. Der Füll-

trichter 2 wird nach unten durch eine Glocke 5 abgeschlossen. Die

Teile 3, 4 und 5 nehmen an der Um-

drehung des Fülltrichters teil . Die Ab-

schlußglocken 4 und 5 sitzen an Spindeln 6,

welche unabhängig voneinander neben-

oder ineinander angeordnet sein können.

An diese sind mit Gegengewichten be-

schwerte Hebel 7 angelenkt, welche um

die feststehenden Drehpunkte 8 schwingen

können. Der Fülltrichter 2 trägt Nocken 9,

welche senkrechte, mit Laufrollen versehene

Gestänge 10 anheben und wieder fallen

lassen, welche an den mit Gegenwichten beschwerten Hebeln 7 an-

greifen. Während der Drehbewegung des Fülltrichters 2 findet also

in regelmäßigen Zeitabständen ein Heben und Senken der Stangen 10

statt, wodurch den Hebeln 7 und damit auch den Spindeln 6 eine

auf- und niedergehende Bewegung erteilt wird. Die Nocken 9 liegen

derart, daß die Glocke 4 den Einlauf 3 erst öffnet, nachdem die Glocke 5

den Auslauf des Fülltrichters 2 verschlossen hat. Ebenso öffnet die

Glocke 5 den Auslauf von 2 erst, nachdem der Auslauf von 3 durch

die Glocke 4 verschlossen ist. Das zu brennende Gut kann durch ein

Förderband in regelmäßigen Mengen herbeigeführt werden. (D. R. P.

291216 vom 8. Mai 1915.)
i

¹) Chem.-Ztg. Repert. 1913, S. 205. 2) Ebenda 1914, S. 308. 8) Ebenda 1915, S. 431
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30. Eisen.*)

Verarbeitung von Hammerschlag. F. M. Becket und Electro

Metallurgical Co. Bei der Verarbeitung von Schnelldrehstahl fällt

eine Menge Hammerschlag ab, der noch große Mengen Wolfram,

Chrom, Vanad enthält. Verf. schlägt nun vor, diese Abfälle zu redu-

zieren, und zwar mit Silicium, wodurch eine ganz ähnliche Legierung

wie das Ausgangsmaterial gewonnen wird. Da aber in diesem Hammer-

schlage der Phosphorgehalt meist etwas hoch ist, so laugt Verf. das

fein zerkleinerte Material mit Schwefelsäure (1,2-1,4) bei 50-70° C.,

um Eisen und Phosphor zu entfernen ; hierbei soll man 75 % des Eisens

entfernen können, ohne daß die andern Metalle angegriffen werden.

Ein andrer Vorschlag geht dahin, vor der Säurebehandlung das Material

bei 1000° C. mit einer für Eisen und Wolfram ausreichenden Menge

Holzkohle zu reduzieren . (V. St. Amer. Pat. 1127162 und 1127163 vom

2. Februar 1915, angem. 8. April 1914.)
u

Wirtschaftliche Behandlung der Eisen- und Metallspäne. R.

Philipp. (Ztschr. Ver. d. Ing. 1915, Bd. 59, S. 962-964.) r

Die relative Ätzbarkeit von Eisen und Stahl. J. Newton Friend.

(Chem. News 1916, Bd. 113, S. 33-35.) r

Interferenzmessungen der Längenschwingungen im Eisen-

spektrum (2851-3701). Mit Vergleichsnotizen der Längenschwin-

gungen des Lichts und einigen Längenschwingungen im Spektrum des

Neongas von W. F. MEGGERS. Keivin Burns. (Scient. Pap. Bureau

Standards 1915, S. 179-205.)

m

r

Schlackenwagen mit kippbarem Behälter, dessen Kippbewegung

von derjenigen der Laufachse abgeleitet wird. Siegener Eisenbahn-

bedarf Akt.- Ges. , Siegen i . Westf. Die Mulde oder Pfanne k ruht

in einem Tragring m, welcher mit zwei Ausrollrädern a versehen ist.

Diese Ausrollräder ruhen auf Zahnstangen b des Wagengestelles n. Die

Pfanne k besitzt an ihrem oberen Rande zwei Befestigungsösen c, an

welche das Zug-

seil oderdie Ketted

mit ihren Enden

angeschlossen ist.

Aufeiner der Lauf-

achsen g des Wa-

gens isteineKupp-

lunghangeordnet,

welche mittels

einer Spindel o

ein- und ausgerückt werden kann, zu welchem Zwecke diese Spindel

an beiden Händen mit einem Handrad i ausgestattet ist. Das Wagen-

gestell n besitzt eine Anzahl Leitrollen e, f, f¹, über welche das Zugseil

geführt ist. Ist der Wagen in Bewegung und wird nun die Kupplung h

eingerückt, so wird die Pfanne k zum Kippen gebracht. Ist die Pfanne

geleert, so kann sie entweder infolge ihres Eigengewichtes in ihre frühere

Lage zurückkehren, oder der Wagen wird bei eingeschalteter Kupplung

zurückbewegt, wobei die Pfanne durch entsprechende Aufwicklung des

Zugseiles in ihre frühere Lage zurückgezogen wird. Hat die Pfanne

ihre normale Stellung wieder angenommen , so wird die Kupplung h

ausgeschaltet. Der Wagen kann dann vor- und rückwärts bewegt werden,

ohne daß seine Bewegung das Kippen der Pfanne bewirkt. (D. R. P.

291187 vom 12. April 1914.) * i

Der Einfluß von Temperatur und mechanischer Arbeit beim

Preßschmieden von Flußeisen und Stahl. Otto Fuchs. (Ztschr. Ver.

d. Ing. 1915, Bd. 59, S. 915-918.) ro

Kernformmaschine für Gießereizwecke. Hasper Eisengießerei

Akt.- Ges. vorm. Freytag & Co. , Haspe i. Westf. Die Maschine ist

mit einer ausschwenkbaren, gegen plötzlichen Druck beweglichen und

mit Sperrvorrichtung versehenen oberen Preßplatte sowie mit einer mit

letzterer verbundenen Kernplatte ausgestattet, deren beider Eigengewicht

den Preẞdruck hervorbringt. Die obere Preß- und die Kernplatte

führen sich mittels eines starken Zapfens, auf den die Sperr- und

Auslösevorrichtung wirkt, im Querhaupt. (D. R. P. 291 438 vom

2. August 1914.) i

Formmasse. Theodor Goos, Kiel-Hassee. - Die Formmasse

besteht aus Lehm, Graphit, Schamotte, Sand o. dgl. mit Dünger als

Zusatz und zwar liegt das Neue darin , daß als Dünger Kuhpanzen-

dung verwendet wird. (D. R. P. 289591 vom 19. Okt. 1913.) i

Gußformausstrichmasse aus Kohlenstoff, Kieselsäure und Ton-

erde. Carl Distelhorst, Karlsruhe i. B. Die Masse besteht aus

dem Niederschlag, welcher sich aus den Abgasen der Steinkohlen-

vergasung nach Befreiung von den üblichen Nebenerzeugnissen (Teer usw.)

absetzt. (D. R. P. 291724 vom 15. Mai 1914.)

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 169.

i

Gußschale zum Gießen von Stahlgranaten undund ähnlich

gestalteten Gußkörpern in aufrechtstehender Lage. Akt. -Ges.

Ferrum , Zawodzie bei Kattowitz, Ob. Schls. (D. R. P. 291 406 vom

13. Februar 1915.) i

Aus einem Stück bestehende Kernstütze für Gießereizwecke,

welche durch mehrfache rechtwinklige Umbiegung Kastenform er-

hält. Richard Carl Louis Sablowsky, Hamburg. (D. R. P. 291754

vom 30. Mai 1914.) i

---

Erzielung glatter, von anhaftendem Formsande möglichst freier

Gußstücke unter Verwendung von Ruß als Auskleidemittel für die

Gußformen und die Gußschalen. August Wegelin, Akt. - Ges.

für Rußfabrikation und Chemische Industrie , Cöln a. Rh .

Man setzt den abseits der Verwendungsstelle erzeugten Kienruß als

trocken aufgepuderte Schicht, als Anstrichmasse oder als Mitbestandteil

der Formmasse der Gießform zu. (D. R. P. 291546 v. 27. März 1915.) i

Zerlegbare Gruppenform für Schalenguß, wobei die Formen-

teile an mehr als einem Rande je ein halbes Gießprofil ausgebildet

haben. Stahlwerk zu Pirna Hermann Hunger, Pirna a. d. E. —

sammenstellung eine ein Ganzes bildende Kreisgruppe ergeben. (D. R. P.

Die Formenteile sind als Sektoren gestaltet , welche durch ihre Zu-

291547 vom 21. Mai 1915.)

-

i

Beheizung von Eisen- und Stahlblöcken in Stoßöfen von unten

und oben. Friedrich Siemens , Berlin. Man benutzt zwei ge-

trennte Flammen, von denen die eine die Blöcke von oben, die andere

von unten umspült. Es wird dadurch ermöglicht, die Blöcke oben

und unten verschieden stark zu erhitzen. Im allgemeinen muß die

Unterseite der Blöcke wegen der kühlenden Wirkung der Gleitschienen

stärker erhitzt werden. Man kann auch bei diesem Verfahren die Blöcke

bis zum letzten Ende des Ofens in einer aneinanderstoßenden Reihe

erhalten. (D. R. P. 291394 vom 3. März 1914.)
i

Große elektrische Öfen für Roheisen. V. Engelhardt. (Montan.

Rundschau 1915, Bd. 7, S. 110.) rl

Elektrometallurgie des Eisens und Stahles. E. Engelhardt.

(Montan. Rundschau 1914, Bd. 6, S. 499.) rl

Erzeugung dichter und harter Futter in elektrischen Induktions-

öfen. Gesellschaft für Elektrostahlanlagen m. b. H., Siemens-

stadt bei Berlin, und Jacob Funk, Charlottenburg. Beim Anheizen

wird die Zustellung unter Verwendung eines die ganze Höhe des

Futters bedeckenden und sich unmittelbar an dieses anschließenden

starren Einsatzes festgebrannt. Hierdurch wird ein vollkommener Luft-

abschluß erzielt und außerdem das Wachsen der Zustellung beim An-

heizen verhindert. Der Abschluß der Luft bewirkt, daß der als Binde-

mittel in die Zustellung gegebene Teer vollkommen verkokt und nicht

oberflächlich ausbrennen kann. Durch Verhinderung des Wachsens der

Zustellung beim Anheizen wird ein dichteres Gefüge in der gesinterten

Zustellungsmasse hervorgebracht. Man verwendet bei der Ausführung

der Erfindung einen der Herdform angepaßten Einsatz, welcher die

ganze Höhe des Futters bedeckt und sich unmittelbar an dieses an-

schließt. Dieser Einsatz kann beispielsweise aus einem Metallkörper

bestehen, bei welchem sein als erste Charge dienender Inhalt nach dem

Aufschmelzen das Volumen des Metallbades ergibt. Man kann jedoch

auch einen Metallkörper benutzen, der sich nicht unmittelbar an die

Zustellung anlegt, wobei dann der Raum zwischen dem Metallkörper

und dem Futter mit Asbest o. dgl. ausgefüllt wird. (D. R. P. 291952

vom 18. April 1915.)
i

Eisenlegierung. W. Rübel , Charlottenburg. - Eisen für Dynamo-

bleche, welches das bisher verwendete silizierte Eisen übertrifft, soll aus

reinem Eisen (99,5%) bestehen, dem 1-2% Aluminium und 0,8-1,2%

Silicium einverleibt werden. Silicium wird als Ferrosilicium eingeführt,

Aluminium nach der Desoxydation oder im Bade unter saurer Schlacke.

(V. St. Amer. Pat. 1128726 v. 16. Febr. 1915 , angem. 22. Okt. 1913.) u

Legierung aus Eisen , Bor, Kohlenstoff und Kupfer. E. D.

Gleason und New Metals and Process Co., Long Island City. --

Die nicht korrodierbare, zähe, walzbare Legierung wird durch Zusammen-

schmelzen von 80 T. Bessemerschrott und 20 T. borhaltigem Kupfer ge-

wonnen. (V. St. Amer. Pat. 1126629 vom 26. Januar 1915, angem.

31. Dezember 1912.)

-

u

Legierungsstahl. J. Churchward und Churchward Internat

Steel Co., New York. Der neue Stahl soll 3,50% Nickel , 2,00%

Chrom, 1,00 % Wolfram, 0,35 % Vanadium, 0,50 % Mangan, 0,25% Silicium

und 0,10-1,00 % Kohlenstoff enthalten. (V. St. Amer. Pat. 1122861

vom 29. Dezember 1914, angem. 13. März 1911.)
u

Verlag der Chemiker-Zeitung Otto v. Halem in Cöthen (Anhalt). Druck von August Preuß in Cöthen (Anhalt).



Chemisch -Technisches Repertorium

Übersicht über das Gesamtgebiet der reinen und angewandten Chemie

Cöthen, 14. Juni 1916.

Beilage zur Chemiker- Zeitung Nr. 72.
40. Jahrgang. Seite 201-204.

Herausgeber: Dr. v. Vietinghoff - Scheel in Berlin. Verantwortlicher Redakteur : Dr. Walter Roth in Cöthen.

Inhalt: 6. Chemie der Pflanzen und Tiere. Agrikulturchemie. 7. Nahrungs- und Genußmittel. Futtermittel. Gerichtliche Chemie.

31. Metalle.9. Pharmazie. Pharmazeutische Präparate.

6. Chemie der Pflanzen und Tiere. Agrikulturchemie.*)

Über den Einfluß der Muskelarbeit auf den Blutzucker. W.

von Moraczewski. Durch Arbeit wird der Blutzucker fast bei

jeder Nahrungsweise vermehrt. Viel leichter erfolgt diese Vermehrung

bei zur Glucosurie neigenden Individuen ; sie tritt hier auch bei Fett-

nahrung ein, bei der der Gesunde so gut wie gar keine Steigerung

erkennen läßt. Dagegen wird die Zuckertoleranz durch Muskelarbeit

erhöht, so daß beim Diabetiker sogar eine Verminderung der Glucosurie

eintreten kann. (Berl. klin. Wochenschr. 1915, Bd. 52, S. 1038.) sp

ZurBlutkörperchenzählung und zur Differentialkammerfärbung.

G. C. van Walsem. (D. med. Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S. 1193.) sp

Zuckerinfusionen bei Cholera. H. Strauss. (Therapie d.

Gegenw. 1915, Bd. 17, S. 370.) sp

Fettstoffwechsel der Zelle, geprüft an den Fettpartialantigenen

des Tuberkelbazillus. H. Much und W. Müller. (D. med.Wochenschr.

1915 , Bd. 42, S. 970.) sp

Über die physiologische Aktivität der gebundenen Salzsäure .

J. H. Long. (Chem. News 1915 , Bd . 112, S. 52-55.)

_____

r

Zur Ätiologie der Gasphlegmone. H. Selter. Die Gasphleg-

mone ist nicht als ätiologisch einheitliche, nur durch den FRAENKELSchen

Bazillus hervorgerufene , Erscheinung aufzufassen. Sie wird vielmehr

durch verschiedene, im Boden vorkommende anaerobe Bakterien bedingt,

wobei nach den lokalen Verhältnissen bald diese , bald jene Arten

überwiegen. (D. med. Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S. 1188.) sp

Versuche mit Linse, Glaskörper, Kammerwasser und Serum

inbezug auf ihr Verhalten zu einigen anorganischen Alkalien und

alkalisch reagierenden Sa'zlösungen. M. Gstettner. (Wien. med.

Wochenschr. 1915, Bd. 65, S. 1149, 1210, 1278, 1415.) sp

Versuche über den Einfluß von Temperatur und Feuchtigkeit

im geschlossenen Raum auf den menschlichen Organismus. K.

Hintze. (Ztschr. Hyg. 1915, Bd. 80, S. 171.) sp

Die Gärtnersche Normalgewichtstabelle für Erwachsene. G.

Oeder. (Berl. klin. Wochenschr. 1915, Bd . 52, S. 1086.) sp

Über die Darmflora beim gesunden Ochsen. Alb. Fischer.

(Zentralbl. Bakteriol. 1915, [I], Bd. 77, S. 6.) sp

Über Kohlenstaubablagerungen im Darm. O. Lubarsch. (D.

med. Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S. 1025.) sp

Über anaerobe Streptokokken. G. Salus. (Zentralbl . Bakteriol.

1915, [I], Bd. 77, S. 1.) sp

Über antigene Wirkung sensibilisierter und nicht sensibilisierter

Blutzellen und Typhusbakterien. L. v. Liebermann und D. Acél.

- In Bezug auf die Fähigkeit, Agglutinine und zytolytische bezw. bak-

terizide Antikörper zu bilden, konnte kein Unterschied zwischen beiden

Arten von Blutkörpern festgestellt werden. (D. med. Wochenschr. 1915,

Bd. 41 , S. 965.)

―

sp

Das Vernisan, ein Jodcampherphenolpräparat, und seine Re-

sorption. L. Huismans. Vernisan zeigt im Polarisationsapparat

Linksdrehung, was für feste Bindung des Camphers an Phenol spricht.

Die Resorption des Jods durch intakte Haut erfolgt schneller als bei

Jodtinktur. Die Resorption des Camphers ließ sich durch das Auf-

treten einer Glucuronsäure im Harn 10 Min. nach der Applikation

nachweisen. (Therapie d. Gegenw. 1915, Bd. 17, S. 343.) sp

Hydrolyse der albuminoiden Stoffe pflanzlichen Ursprungs

unter Einwirkung des Papains. N. T. Deleanu. (Bull . sect. scient. de

l'acad. roum. 1915/16 , Bd . 4, S. 207-216.) r

Quillayaextrakt. E. M. Holmes. (Pharm. Journ. 1916, 4. Reihe,

Bd. 42, S. 220.) r

Leitfaden der Chemie für Landwirte. F. A. Scheffer. 4 M.

M. & H. Schaper, Hannover.

Protokoll der Tagung der internationalen Kommission für die

chemische Bodenanalyse. (Int. Mitt. Bodenkunde 1915, Bd. 5, S. 25.) rl

Bericht über die Arbeiten der Internationalen Kommission für

die chemische Bodenanalyse. Alex. v. Sigmond. (Int. Mitteil . Boden-

kunde 1915, Bd. 4, S. 271.) rl

-

Beiträge zur ausführlichen chemischen Analyse des Bodens.

Alex. von Sigmond. Nach den bisherigen Erfahrungen entspricht

die HILGARDSche Methode am besten den zu stellenden Anforderungen.

Die durch sie festgelegten Lösungsbedingungen betreffs der Konzentration,

der Temperatur und der Wirkungsdauer dürfen nicht willkürlich geändert

werden. Verf. empfiehlt die Methode HILGARDS zur internationalen

Annahme. (Int. Mitteil. Bodenkunde 1915, Bd. 4, S. 336.) rl

Die chemische Bodenanalyse. Eilh. Alfred Mitscherlich. -

Die Grundlage für die chemische Bodenanalyse bildet die exakte pflanzen-

physiologische Versuchsanordnung; nur dadurch ist auch das Problem der

Düngemittelanalyse lösbar. (Int. Mitteil . Bodenkunde 1915, Bd. 4, S. 327.) rl

Über die Bedeutung und die Methode der chemischen Boden-

analyse mit starker heißer Salzsäure. D. J. Hissing. (Int. Mitt.

Bodenkunde 1915, Bd. 5, S. 1.)

-

rl

Die Bestimmung des Oxydationsgrades von Eisenverbindungen

in humushaltigen Lösungen. E. Mäkinen. Die Anwesenheit von

Humussubstanz wirkt auf die Titration von Ferrichlorid mit Stanno-

chlorid nicht störend ein. (Int. Mitt. Bodenkunde 1915, Bd. 4, S. 388.) rl

Trnka. Zur Bestimmung des Volumengewichts des Erdbodens dürfen

Über einige physikalische Eigenschaften des Bodens. Rudolf

-

nur dem Boden entnommene Erdschollen benutzt werden. Auch zur

Porositätsbestimmung sind Erdschollen zu verwenden. (Int. Mitteil. Boden-

kunde 1915, Bd. 4, S. 363.) rl

Die Adsorptionsfähigkeit der Böden. P. Rohland. (Int. Mitt.

Bodenkunde 1915, Bd. 4, S. 393.) rl

Die Konsistenz der Mineralböden. Simon Johansson. (Int.

Mitt. Bodenkunde 1915, Bd. 4, S. 418.) rl

Agrikulturchemische Studien über den Feigenbaum der sub-

tropischen Gegenden Südamerikas. J. Schroeder. (Sonderabdr. a.

Rev. Ass. Rural Uruguay, Bd. 43, Nr. 8.) r

Kalidüngung und Qualität. P. Krische. (Die Ernährung der

Pflanze 1915, Bd. 11 , S. 117-120.) r

Beschaffenheit der, javanischen Rohrböden. C. H. van Harre-

veld - Lako. Übersicht der Zuckerrohr -Anbauversuche in Java.

J. M. Geerts. Vortreffliche Zusammenfassungen, die einen kurzen

Auszug nicht gestatten. (Soerabaja 1915 und 1916, H. v. JAGEN ;

Sonderabdruck.) 2

Über im Jahre 1914 veröffentlichte bemerkenswerte Arbeiten

und Mitteilungen auf dem Gebiete der tierischen und pflanzlichen

Feinde der Zuckerrübe. Zusammenfassende Übersicht. A. Stift.

(Zentralbl. Bakteriol. 1915, [ II ] , Bd. 44, S. 129.) sp

Spritzrohr für landwirtschaftliche Zwecke mit seitlichen Öff-

nungen für das Ausströmen der Flüssigkeit und einer diese über-

deckenden Hülse. Marc Saugey, Vernier b. Genf. (D. R. P. 291742

vom 18. August 1914.) i

Die Getreideroste und ihr Auftreten im subtropischen östlichen

Bemerkungen über Pflanzenchemie. P. Q. Keegan. (Chem. Südamerika. G. Gassner. (Zentralbl . Bakteriol. 1915, [ II ] , Bd . 44, S. 305.) sp

News 1915, Bd. 112, S. 295-296.)

*) Vergl. Chem.-Ztg. Rer ert. 1916, S. 189.

Programm und Jahresbericht der K. k. Höheren Lehranstalt

für Wein- und Obstbau in Klosterneuburg. 1915.
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Über die Leistungsfähigkeit des Lobeckschen Milchsterilisie-

rungsverfahrens (Biorisation). K. E. F. Schmitz. - Wesentlich bei

dem Verfahren¹) ist die schnelle Erhitzung der Milch auf 75 ° C. und

die ebensoschnelle Abkühlung. Es bedeutet einen großen Fortschritt.

Alle untersuchten Krankheitserreger, mit Einschluß der Tuberkelbazillen,

wurden abgetötet, selbst wenn sie in großen, aufgeschwemmten Massen

der Milch zugesetzt waren. Diese behält dabei den Rohmilchcharakter

fast vollkommen, nur die Labgerinnungsfähigkeit wird um eine Spur

verringert. Die gewöhnlichen Milchkeime werden gleichfalls mit Aus-

nahme der Sporenbildner vernichtet. Daher entsteht das einzige Be-

denken gegen die Verwendung der »biorosierten« Milch als Säuglings-

nahrung, da ja bei Auskeimung der Sporen die Gefahr der Peptonisierung

vorliegt. Dieser wäre u. U. durch Einsaat von Milchsäurebakterien oder

durch Zuhilfenahme des Perhydraseverfahrens von MUCH und RÖMER

zu begegnen. (Ztschr. Hyg. 1915, Bd. 80, S. 233.) sp

Gefrierpunkt und chemische Zusammensetzung der Milch der

Mustermeierei 1911-1912. J. Schroeder. (Sonderabdr. a. Rev. Assoc.

Rural Uruguay.) r

Bericht über die Tätigkeit des Chemischen Untersuchungsamtes

des Land- und Stadtkreises Neuß in der Zeit vom 1. Januar bis

31. Dezember 1914. Erstattet von A. Kraus.
r

Bericht über die Tätigkeit des chemisch-technischenLaboratoriums

und städtischen Untersuchungsamtes zu Heilbronn a.N. im Jahre 1914.

Erstattet von G. Benz. r

Bericht über die Tätigkeit des öffentlichen Nahrungsmittel-

Untersuchungs-Amtes für das Fürstentum Schwarzburg-Sonders-

hausen während der Geschäftsjahre 1913/14 und 1914/15. Erstattet

von B. Wagner und Wilhelm Bauer.
r

Jahresbericht des Kantonalen Laboratoriums in St. Gallen über

das Jahr 1914. ľ

Bericht über die Kontrolle der Lebensmittel und Gebrauchs-

gegenstände im Kanton Aargau 1914.
r

Berättelse över verksamheten vid Statens Kemiska Station i

Härnösand 1914.

Trocken- und Extraktionsapparat für Milchuntersuchung u. dgl . R. Wasicky und C. Wimmer. Der Nachweis geschieht bei dem

A. Seidenberg. (V. St. Amer. Pat. 1164 667 v. 21. Dez. 1915.) r

Die Hefe als Nahrungs- und Futtermittel. J. Schroeder.

(Sonderabdr. a. Rev. Assoc. Rural Uruguay, Bd . 43, Nr. 7.)
r'

Eiweiß aus Luft. Die Bedeutung der Herstellung der sog. Mineral-

hefe. H. Boruttau. (D. med. Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S. 924.) sp

Die Chemie der Cerealien in Beziehung zur Physiologie und

Pathologie. F. Röhmann. 1,50 M. F. Enke, Stuttgart.

Braten von Fischen. Johannes Lehrmann, Altona-Ottensen.

Die auf Roste gelegten Fische werden zunächst mit den Rosten in

das Pfannenfett getaucht, hierauf in Backöfen ähnlichen Räumen auf

den alsdann über die Pfannen emporgehobenen Rosten gebraten. (D.R. P.

291608 vom 31. Juli 1912.) i

--

Steigerung des Ertrages von Champignonkulturen. Dr. W. Mag-

deburg, Wiesbaden . Versuche sollen ergeben haben, daß der Ertrag

von Champignonkulturen durch Einführung von Ozon in den Raum,

in welchem sich die Kulturen befinden , um das mehrfache gesteigert

werden kann. Die in den Champignonkulturen, welche in unterirdischen

Räumen angelegt werden , auftretenden Parasiten pflanzlicher oder

tierischer Natur, durch welche der Ertrag der Kulturen verringert oder

völlig vernichtet werden kann, werden durch Ozon in ihrer Entwicklung

und damit in ihrem schädigenden Einfluß auf die Kulturen gestört.

Die in dem Raume vorhandenen Dunggase (NH3) werden durch Ozon

oxydiert, auch kommt noch eine spezifische Wirkung des Ozons auf

die Sauerstoffatmung der Champignons in Frage. (D. R. P. 291826

vom 14. April 1915.) i

Herstellung eines Nahrungs- oder Futtermittels aus Roßkastanien

durch Entfernen der Saponine aus denselben. Dr. Rudolf Giess-

ler, Leipzig. Bisher war die Entfernung der Saponine aus den

Roßkastanien mittels Acetons nicht gelungen. Versuche sollen nun er-

geben haben, daß bei Anwendung einer wässrigen Lösung des Acetons,

welche zweckmäßig 20-30% Aceton enthält, die vollständige Entfernung

der Saponine ohne Schwierigkeit gelingt, und zwar auf einfachere und

billigere Weise als mit Hilfe anderer Lösungsmittel, z. B. Alkohol. Die

Samen der Roßkastanien werden zunächst entweder frisch oder nach

vorheriger Trocknung (bei einer Temperatur unter 50 ° C.) geschält und

hierauf fein gemahlen. Das gewonnene Mehl wird in einem Gefäß

mit Rührwerk bei gewöhnlicher Temperatur mit einer entsprechenden

Menge einer 20-30 % igen Acetonlösung übergossen, welche, nachdem

sie mindestens 1 Tag gewirkt hat, abgelassen wird. Das zurückbleibende

Mehl wird durch mehrmaliges Waschen mit Wasser vollständig von

der Acetonlösung befreit und dann getrocknet, und zwar bei unter

50° C. Das saponinfreie Mehl läßt sich entweder unmittelbar zu Nähr-

und Futtermittelzwecken oder zur Herstellung reiner Stärke verwenden.

Die gelösten Saponine können ebenfalls nutzbar gemacht werden.

(D. R. P. 291772 vom 20. Juni 1915.) i

Über die Tätigkeit des Chemischen Untersuchungsamtes der

Stadt Dresden im Jahre 1914. A. Beythien und H. Hempel.

(Sonderabdr. a. Pharm. Zentralh. 1915, Nr. 19-32.) r

Bericht über die Tätigkeit der Chemischen Untersuchungs-

anstalt der Stadt Leipzig. 1914. Erstattet von A. Röhrig. r

Berichte über die Tätigkeit der städtischen Untersuchungs-

anstalt für Nahrungs- und Genußmittel zu Nürnberg im Jahre 1914

und im Jahre 1915. Erstattet von H. Schlegel.

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 173.

¹) Vgl . D. R. P. 237042 u. 267323 ; Chem.-Ztg. Rep. 1911 , S. 431 u . 1913, S.691 ,

Eine neue Methode des Nachweises der Schalen im Kakao.

mit Alkohol-Glycerin entfärbtem Pulver mittels des REICHERT schen

Fluorescenz-Mikroskopes, in dem die Schalen leicht zu erkennen sind

und in einer Zählkammer gezählt werden können. Unter Benutzung

von Vergleichsproben desselben Feinheitsgrades kann noch eine Bei-

mischung von 1 % bestimmt werden. (Ztschr. Unters. Nahr.- u. Genußm.

1915, Bd. 30, S. 25.)
kt

Über den Sandgehalt des holländischen Kakaos. J. Boes. -

Die Bestimmung wird am besten folgendermaßen ausgeführt: 2 g

Kakaopulver werden vorsichtig verascht, die Schale mit 10% starker

Salzsäure gefüllt und eine halbe Stunde auf dem Wasserbade digeriert.

Darauf wird die Salzsäure durch ein quantitatives Filter vorsichtig ab-

gegossen, der Rückstand in der Schale mit heißem Wasser etwas aus-

gewaschen, ebenfalls abgegossen und ungefähr 50 ccm halbgesättigte

Sodalösung auf den Rückstand getan und dann auch eine halbe Stunde,

am besten unter Ersatz des verdampfenden Wassers, digeriert. Wieder

durch dasselbe Filter abgegossen und mit heißem Wasser vollkommen

ausgewaschen, hinterbleibt nach dem Glühen und Verbrennen des

Filters der Gesamtgehalt an reinem Quarzsand ohne weitere Bei-

mengungen. (Pharm. Zentralh. 1915, Bd. 56, S. 495.)
S

Teilmaschine für teigige Schokolade und andere Massen mit

Stillsetzung der Zuführungsschnecke für die Zeitspannen der Ab-

sperrung des Massezutritts zum Meßzylinder. Leopold Hildebrand,

Eilenburg bei Leipzig. (D. R. P. 291339 vom 26. Januar 1915.) i

Mosel-, Rhein- und Ahr- Moste des Jahrganges 1914. W. Petri.

Der Menge nach sind die Ergebnisse der Ernte sehr verschieden,

der Beschaffenheit nach ist ein Mittelwein mit hübschem Bukett und

von leichter Art zu erwarten. Es wurde gefunden :

•

Mostgewicht (Grad Oechsle)
Mosel Rhein Ahr

Säure %)
Mosel Rhein Ahr

22,1 17,3

8,3 7,5

15,6Höchst 91,0 84,9 99,2

Niedrigst . 42,1 46,1 64,0

(Ztschr. Unters. Nahr.- u. Genußm. 1915, Bd. 30, S. 139.)

7,5

kt

Über die Gewinnung und Zusammensetzung von Fliederbeer-

wein aus der Provinz Schleswig-Holstein. G. Maue. Bei der

Herstellung wird der Saft der Hollunderbeere wegen Mangel an Zucker

und Überschuß an Säure mit der gleichen Menge Zucker und der

doppelten Menge Wasser angemaischt. Der fertige Wein ist in Aus-

sehen und Zusammensetzung rotweinähnlich , jedoch enthält er ziemlich

viel Citronensäure, während der Gehalt an Weinsäure und Gerbstoff

gering ist. Auf die Bestimmung dieser Bestandteile läßt sich der Nach-

weis eines Verschnittes von Rotwein mit Fliederbeerwein gründen, nicht

aber auf den Farbstoff, der sich wie Rotweinfarbstoff verhält. (Ztschr.

Unters. Nahr.- u. Genußm. 1915, Bd. 30, S. 231.)
kt

Die zolltechnische Unterscheidung des Holzessigs von dem zu

Genußzwecken geeigneten Essig. G. Gschwender. (Ztschr. öff.

Chem. 1915, Bd. 21 , S. 357 u . 361.)

-

r

r

Übersicht über die Fruchtsafterzeugnisse. Ed. Jacobsen. (Ztschr.

ges. Kohlensäure-Ind. 1915, Bd. 21 , S. 547, 571 , 583.)

Maschine zum gleichzeitigen Sieben und Trocknen oder Kühlen

von Tabak. Kölner Werkzeugmaschinen - Fabrik von Wilhelm

Quester, Cöln- Sülz. Ein warmer oder kalter Luftstrom wird so in

die sich drehende Siebtrommel geblasen, daß er in deren Umfangs-

richtung oder radial durch siebartige Öffnungen von Luftkammern aus

ins Trommelinnere gelangt und den Tabak o. dergl. durchdringt, ohne

ihn in seiner in der Längsrichtung der Trommel erfolgenden Fortbewegung

über die Siebflächen zu hindern. (D. R. P. 291579 v. 13. Juni 1913.) i
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-
Ein neuer Nährboden für die Choleradiagnose. C. Lange.

Es gibt nur vereinzelt Stuhlbakterien, die Stärke bei höherer Alkalescenz

anzugreifen vermögen, was sich im sonst trüben Stärkeagar durch Auf-

treten eines großen, kreisrunden, durchsichtigen Hofes zu erkennen

gibt. Das Wachstum von Choleravibrionen ist dagegen auf diesem

Nährboden schon von 14 Std. an so üppig und charakteristisch , daß

eine Verwechslung mit anderen Stuhlbakterien fast unmöglich ist. Der

Stuhl muß, weil darin manchmal Diastase vorhanden ist, vor der Aus-

saat verhältnismäßig stark, z . B. fester mit 6 T. physiologischer Kochsalz-

lösung, verdünnt werden. (D. med.Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S.1119.) sp

Die Prüfung der zur Schutzimpfung gegen Cholera hergestellten

Impfstoffe. H. Soltmann. (Ztschr. Hyg. 1915, Bd. 80, S. 323.) sp

Untersuchungen über den Tetanus. A. Fröhlich und H. H.

Meyer. (Arch. experiment. Pathol. u. Pharmakol.1915, Bd.79, S.55.) sp

Weitere Untersuchungen über kombinierte Impfstoffe. A.

Castellani. (Zentralbl. Bakteriol. 1915, [ I ] , Bd. 77, S. 63.) sp

Immunserum und Leukocyten. Aktive Immunisierung mit großen

Dosen. Versuche über passive Immunisierung mit Immunserum und

Leukocyten. Immunkörper in Pneumonieserum. J. Tillgren. (Zentralbl.

Bakteriol. 1915, [I], Bd. 77, S. 74, 84.) sp

Über die Wirkungsweise des Antipneumokokkenserums. H.

Preisz. (Zentralbl, Bakteriol . 1915, [I ] , Bd. 77, S. 89.)

-

sp

Unter welchen Bedingungen hat die Herman -Perutzsche Lues-

reaktion Anspruch auf Gleichberechtigung und praktische An-

wendung wie die Wassermannsche Reaktion ? J. Zadek.J. Zadek. Das

genannte Verfahren (Ausflockung mit Natriumglykocholat in Gegenwart

von Cholesterin) ist unter gewissen, genau definierten Bedingungen als

dem WASSERMANNSchen gleichwertig zu betrachten. Dabei hat es den

Vorteil, daß es in der Ausführung erheblich einfacher ist, Syphilis im

frühesten wie im spätesten Stadium aufdeckt und von den vor-

genommenen therapeutischen Maßnahmen beeinflußt wird. (Berl. klin .

Wochenschr. 1915, Bd. 52, S. 893.)
sp

Über die Wirkung des Indols auf Typhusbazillenkulturen als

Grundlage für therapeutische Versuche. J. Roček. Indol hält

selbst in niedrigeren Konzentrationen das Wachstum von Typhusbazillen

zurück und wirkt in stärkeren sogar abtötend auf sie. Typhusstühle

mit positivem bakteriologischem Befund enthalten kein Indol. Als

wirksam zur Unterdrückung des Wachstums im Darminhalt erwiesen

sich etwa 0,5 g im 1. Therapeutische Versuche beim Menschen werden

empfohlen. (Zentralbl. Bakteriol. 1915, [I ] , Bd . 77, S. 100.) sp

Chemotherapeutische Studien über die intravenöse Verwendung

von Antimontrioxyd bei experimentellen Trypanosomeninfektionen .

G. L. Hoffmann. Diese Behandlung ist bei Nagana und Dourine

des Kaninchens als Therapia sterilisans magna anzusehen. Als Auf-

schwemmungsmittel, die die Sedimentierung des Antimontrioxyds wesent-

lich verlangsamen, eignen sich besonders Zucker- und Gummilösungen

sowie Mischungen beider. (Ztschr. Hyg. 1915, Bd. 80, S. 261.) sp

Der Einfluß der Marienbader Trinkkur mit glaubersalzhaltigen

Quellen auf den Reizablauf im Herzen. J. Schütz. Verf. findet

die Versuche STRUBELLS¹) ohne Ergebnis nach irgendeiner Richtung

und fürchtet, daß eine Fortführung in gleicher Richtung die Balneo-

logie auf unrichtige Wege leiten könnte. (D. med. Wochenschr. 1915,

Bd. 41 , S. 950.) sp

Anatomische, bakteriologische und chemische Untersuchungen

über die Entstehung der Zahnkaries. K. Niedergesäss. - Es

wird auf die Infektionsmöglichkeit durch die bei älteren Menschen und

Tieren stets nachweisbaren Sprünge des Zahnschmelzes hingewiesen .

Diese muß auch bei Entnahme von Untersuchungsmaterial berück-

sichtigt werden. Als Erreger der Karies erscheinen nach den Ver-

suchen, die an aus der tiefsten kariösen Schicht entnommenem Material

ausgeführt wurden , fast ausnahmslos Streptokokken , die Säurebildner

und wenig pathogen sind. Nur zweimal fanden sie sich mit Micrococcus

pyogenes aureus vergesellschaftet. (Arch. Hyg. 1915, Bd. 84, S. 221.) sp

Gewinnung einer Doppelverbindung von Wasserstoffsuperoxyd

und Harnstoff. ChemischeWerke Dr. Heinrich Byk, Oranienburg. -

Zum Haltbarmachen der Doppelverbindung werden geringe Mengen

eines anorganischen alkalibindenden Stoffes von schwach saurem

Charakter, z. B. saure Salze der Phosphorsäure und Borsäure, vor der

Abscheidung der Doppelverbindung aus der wässerigen Lösung ihrer

Bestandteile zugesetzt. (D. R. P. 291 490 vom 1. April 1911.) r

Darstellungvon Joddioxypropan. Richard Lüders , Berlin-Steglitz.

Man digeriert a-Chlorhydrin mit Jodalkalien bei einer 90 ° C. nicht

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 190.

¹) D. med. Wochenschr. 1915, Bd. 41 , Nr. 23.

übersteigenden Temperatur unter Lichtabschluß. Das Erzeugnis ist ein

Ersatz für Jodalkalien und organische Jodpräparate. (D. R. P. 291541

vom 26. Juni 1914.) r

Zur Behandlung der akuten und chronischen Dysenterie mit

Allphen. Eng. Marcovici. Das Präparat wird von der CHEMISCHEN

FABRIK PHILIPP RÖDER - BRUNO RAABE A.-G. in Klosterneuburg in

der Weise hergestellt, daß gesunde Knoblauchknollen nach einem be-

sonderen Verfahren bei möglichst niedriger Temperatur getrocknet, fein

vermahlen und zu je 0,4 g mit 0,1 g Salol zu Tabletten gepreßt werden.

Mit 9-12 Tabletten täglich wurden in 40 schweren und mittelschweren

Dysenteriefällen durchweg gute Erfolge erreicht. (Wien. med. Wochenschr.

1915, Bd. 65, S. 1239.) sp

Um-Zur Lecutylbehandlung der Tuberkulose. A. Strauss.

fangreiche Beobachtungen an Menschen bestätigen, daß auch bei monate-

langer innerer und äußerer Behandlung mit diesem Kupferlecithin-

präparat keine Vergiftungserscheinungen auftreten. Bei gut durch-

behandelten und in Beobachtung verbliebenen Fällen wurden auch

ausgezeichnete Dauererfolge festgestellt. Es werden daher bei innerer

Tuberkulose in erster Linie jahrelange chronisch intermittierende Kuren

mit innerer Verabreichung des Lecutyls und Einreibungen damit emp-

fohlen. Bei äußerer Tuberkulose sind die Erfolge noch besser. (Berl.

klin. Wochenschr. 1915, Bd. 52, S. 1070.) sp

Über das Adrenalinfieber. M. Cloetta und E. Waser. (Arch.

experiment. Pathol. u. Pharmakol. 1915, Bd . 79, S. 30.) sp

Notiz über Hyoscyamintinktur. E. M. Holmes. (Pharm. Journ.

1915, Bd. 95 , S. 6.)
r

Beeinflussung der Diurese durch Hypophysenextrakt. A. von

Konschegg und E. Schuster. Versuche an Tieren und Menschen

ergaben nach Injektion von Hypophysenextrakt eine ganz auffallende

Einschränkung der Diurese , am stärksten in den Fällen von primärer

Polyurie (Diabetes insipidus idiopathicus), deren Beziehungen zur Hypo-

physe bekannt sind. Schädigungen irgendwelcher Art wurden auch

nach längere Zeit fortgesetztem Gebrauch der Injektionen nicht beobachtet,

diese sind daher in der Therapie solcher Fälle zweckmäßig. (D. med.

Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S. 1091.) sp

Über einen mit Hypophysin - Höchst erfolgreich behandelten

Fall von Diabetes insipidus. G. Graul. (D. med. Wochenschr. 1915,

Bd. 41 , S. 1095.) sp

Gehirnlipoid als Hämostatikum . A. D. Hirschfelder. (Berl.

klin. Wochenschr. 1915, Bd. 52, S. 976.) sp

Herstellung eines festen, haltbaren Hämoglobinpräparates aus

defibriniertem Blut von Schlachttieren. Dr.-Ing. Friedr. Sgalitzer,

München. Die Ausscheidung des Hämoglobins aus der aufgeschlossenen

Blutflüssigkeit mit Hilfe von Alkohol weist den Nachteil auf, daß die

Auskrystallisierung des Hämoglobins nur in so feiner Form erfolgt,

daß ein Filtrieren infolge der Verstopfung der Poren des Filterelements

unmöglich ist. Nach vorliegendem Verfahren wird die Ausscheidung

der Hämoglobinkrystalle lediglich durch Kältebehandlung bewirkt, und

es wird der Blutflüssigkeit kein das Hämoglobin ausscheidendes, sondern

ein auf das Hämoglobin keine Wirkung ausübendes neutrales Salz zu-

gesetzt, welches lediglich den Gefrierpunkt des Wassers herabsetzen

soll. Zuerst wird eine Sprengung der Blutkörperchen in dem defibri-

nierten Blut vorgenommen, und zwar z. B. durch unmittelbare Be-

handlung des frischen defibrinierten Blutes mit Amylalkohol, Äther

oder Essigsäureäthylester. Der hierdurch aus seiner Umhüllung be-

freite Blutfarbstoff befindet sich nun in der gesamten Blutflüssigkeit

gelöst. Um ihn aus dieser auszuscheiden, wird die Blutflüssigkeit mit

etwa 7 % Magnesiumchlorid versetzt, wodurch eine Abkühlung der

Flüssigkeit bis aufFlüssigkeit bis auf -5° C. ermöglicht wird, ohne daß sie erstarrt. Bei

Zusatz einer größeren Menge von Magnesiumchlorid kann man auf

eine noch niedrigere Temperatur abkühlen. Die Löslichkeit des Hämo-

globins in Wasser ist dann so gering, daß es auskrystallisiert, und zwar

in großen schönen Krystallen, welche sich in der Kälte leicht durch

Absaugen filtrieren lassen. Die Krystalle werden dann im Vakuum bei

30-35° C. getrocknet. Das getrocknete Präparat soll unzersetzt längere

Zeit haltbar sein, ohne daß irgendwelche Zusätze zur Konservierung

gegeben werden müßten. Das dem trockenen Präparat noch anhaftende

Magnesiumchlorid läßt sich durch Waschen mit eiskaltem Wasser leicht

entfernen. Das Magnesiumchlorid kann in diesem Verfahren auch durch

Calciumchlorid ersetzt werden . (D. R. P. 291911 vom 7. März 1915.) i

Beiträge zur Kenntnis der Biologie der Kleiderlaus und deren

Bekämpfung. E. Widmann. (Ztschr. Hyg. 1915, Bd. 80, S. 280.) sp

Die Bekämpfung der Kleiderläuse. Br. Heymann. (Ztschr.

Hyg. 1915, Bd. 80, S. 298.) sp
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31. Metalle. *)

Vorrichtung zur Kondensation von Zinkdämpfen in schräg an-

geordneten Kondensationskammern bei elektrischen Öfen. Aktie-

selskabet Metalforedling , Drontheim in Norwegen. Um schmelz-

flüssiges Zink zu erhalten, muß die Kondensation der Zinkdämpfe etwa

innerhalb der Temperaturen von 430-560 ° C. erfolgen. Sinkt die

Temperatur unter diese Grenze, so erstarrt das Zink zu staubförmigem

Zink, bei Überschreitung der Temperatur bleibt das Zink gasförmig.

Daher ist eine gute Regelung der Temperatur notwendig. Eine solche

bereitet aber bei der Kondensation großer Zinkmengen, wie sie der

kontinuierlich betriebene elektrische Ofen erzeugt, erhebliche Schwierig-

16

keiten. Nach vor-

liegender Erfin-

dung werden zur

Erreichung einer

gutenTemperatur-

regelung die Kon-

densationskanäle

von Räumen mit

regelbarerTempe-

ratur umgeben.

Zur Regelung der Temperatur in diesen Ausgleichsräumen ist ein von

den Abgasen der Kondensationskanäle beheizter Kessel, Generator oder

dgl . eingeschaltet. Die Abbildung zeigt eine zur Ausführung des Ver-

fahrens geeignete Anlage im Längsschnitt. Die in dem Ofen 1 unter

der Einwirkung der Elektroden 2 erzeugten Gase strömen durch die

Öffnung 4 nach dem schräg abwärts verlaufenden Kanal 5. Die mit-

gerissenen festen Bestandteile (Kohlenstaub, Asche usw.) schlagen sich auf

dem Boden der Kammer 6 nieder. Das sich allmählich in flüssiger Form

ansammelnde Zink fließt in den Sumpf 7, von wo es durch das Loch 8

abgelassen wird. Der Kondensationskanal besitzt eine Krümmung 10,

welche mit Reinigungslöchern ausgestattet ist. In den Kondensations-

kanal sind Entlüftungskanäle 12 eingebaut, welche mit einem die Zink-

dämpfe filtrierenden Material beschickt sind. Der Kondensationskanal 5

ist von dem Wärmeausgleichsraum 13 umgeben. Die aus den Ent-

lüftungsschächten 12 entweichenden Gase werden durch die Leitung 14

nach dem Kessel 15 geführt und dort verbrannt. Die dabei entstehenden

Abgase werden durch die Leitung 17 nach dem Wärmeausgleichs-

raum 13 geführt und gelangen von dort durch die Leitung 19 nach

der Esse 20. Die Ventile 16 und 18 dienen zur Regulierung der den

Ausgleichsräumen zugeführten Gasmengen und d her auch zur Regelung

der Temperatur in diesen Räumen. (D. R. P. 291 492 vom 31. März

1914, Zus. zu. Pat. 289493.¹)
i

handlung mit Metallstaub in der Hitze. Willy Kuhn, Berlin.

Sowohl die zu überziehenden Gegenstände als auch der Metallstaub

werden einem Behälter kontinuierlich zugeführt und ihm kontinuierlich

entnommen. Die Geschwindigkeit der Bewegung des Metallstaubes

(Zinkstaub oder Zinkoxydstaub) und

der Bänder oder Drähte sind dabei

in dem Behälter verschieden. Die

Bänder oder Drähte werden an

ihren Einführungsöffnungen durch

Sand oder andere pulverförmige

körnige indifferente Stoffe abge-

dichtet. Die Abbildung zeigt eine

zur Ausführung des Verfahrens ge-

eignete Einrichtung. Der Trommel-

mantel a ist drehbar und mit

Leisten b im Innern versehen, um

den die Trommel durchlaufenden Metallstaub zu

mischen. Die Stirnseiten der Trommel sind durch

die feststehenden Deckel c, d gasdicht abgeschlossen.

Die Abdichtung wird durch Sandkammern p erzielt,

welche die Stirnflächen der Trommel umgeben. Die

Trommel wird auf irgendeine Weise geheizt. Durch

den Trichter f wird der Trommel der Metallstaub,

z. B. Zinkstaub mit oder ohne Beimischungen, zu-

geführt und durch den Kanal g abgeführt. Die Zufuhr

des Metallstaubes wird so geregelt, daß die Trommel

stets völlig mit Metallstaub gefüllt ist. Der Staub gelangt durch den

Kanal g in den Behälter h, aus dem er durch Vermittlung der

Schieber i und k entnommen werden kann , ohne daß der Innenraum

des Behälters h und damit der Trommel a mit der Außenluft in Be-

rührung kommt. Durch Öffnungen der Stirnwände c, d . werden die

Drähte oder Bänder eingeführt. Sie wickeln sich von den Rollen m

ab und auf die Rollen n auf, während die regelbar angetriebenen

Rollen o zur Förderung der Bänder mit regelbarer Geschwindigkeit

dienen. Die Rollen m werden gebremst, damit die Bänder / stets ge-

spannt bleiben. Nach ihrem Austritt aus der Trommel a werden die

Bänder zweckmäßig eine längere Strecke durch die Luft oder durch

ein sonstiges Kühlmittel geführt, so daß sie beim Aufwickeln genügend

abgekühlt sind. (D. R. P. 291410 vom 14. August 1914.)
i

-

Verfahren und Einrichtung zum Beizen von Metallgegenständen.

Gustav Grüber, Iserlohn. Die zu beizenden Gegenstände werden

an einer sich stetig bewegenden , auf Leitrollen geführten endlosen,

mit vorstehenden Zapfen ausgerüsteten Kette a aufgehängt, welche die

Gegenstände

Abb. 1.
durch die ineinem

oder mehreren

Trögen c befind-

liche Beizflüssig-

keit und nach dem

Austritt aus dem

Austreibung und Gewinnung von Metallen in Gestalt von Metall

oder Metalloxyd aus Schmelzen von Erzen oder erzartigen Hütten-

erzeugnissen durch Einblasen von Gasen. Dipl. -Ing.WilhelmTroeller,

Homburg v. d. H. - Versuche sollen ergeben haben, daß die Austreibung

von Zink und anderen Metallen aus flüssigen Schlacken oder Schmelzen

abhängig ist von der Oxydationsstufe verschiedener in der Schlacke

enthaltener Metalle, z. B. des Eisens, und daß sie nur dann praktisch

vollständig verläuft, wenn diese Metalle ihre niedrigste Oxydationsstufe

erreicht haben oder auf dieser erhalten werden. Aus dieser Erwägung letzten Troge an

wird durch die in einem unmittelbar oder mittelbar beheizten Öfen,

Bad oder dgl. auf der Reaktionstemperatur flüssig erhaltene Schlacke

oder Schmelze von Erzen oder erzartigen Hüttenerzeugnissen ein Strom

reduzierender Gase, wie z. B. Leuchtgas, Wassergas oder dgl. geleitet,

wodurch flüchtige Metalle, wie Wismut, Antimon, Zinn, Zink usw. aus

ihren Verbindungen reduziert und mit den auftretenden Gasen aus-

getrieben werden. Bei Anwendung eines elektrischen Ofens unter Luft-

abschluß können diese Metalle als solche gewonnen werden. Wird

nicht unter Luftabschluß gearbeitet, wie z. B. bei einem unmittelbar

beheizten Ofen (Flammofen), so werden die Metalle als Oxyde aus

den Abgasen gewonnen. Erforderlichenfalls werden die Schmelzen von

Erzen oder erzartigen Hüttenprodukten unter Zuschlag von Flußmitteln

erst eingeschmolzen und dann dem beschriebenen Verfahren unterworfen.

Sind in einer Schlacke oder Schmelze verschiedene Metalle enthalten,

von denen bei der gewählten Arbeitstemperatur einige garnicht oder

teilweise flüchtig sind, so können diese nach ihrer Reduktion ganz

oder zum Teil unter der Schlacke gewonnen werden. (D. R. P. 291853

vom 2. April 1913.)
i

Festigkeitseigenschaften und Molekularhomologie der Metalle

bei höheren Temperaturen. P. Ludwik. (Ztschr. Ver. d. Ing. 1915,

Bd. 59, S. 657-664 .) r

Verfahren und Vorrichtung zum Überziehen von metallischen

Gegenständen, Bändern, Drähten und dgl. mit Metallen mittels Be-

Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 196. 1) Ebenda 1916, S. 59.

einer Brause e

vorbeiführt. So-

dann werden die

Gegenstände

selbsttätig von der

Kette gelöst und

von einem Behäl-

ter n mit fließen-

dem Wasser auf-

genommen. Die

Beschickung der

Einrichtung und

die Entnahme des

Abb. 2.

fertigen Beizgutes erfolgt außerhalb der die ganze Einrichtung um-

schließenden Beizkammer o. Die endlose Kette a ist mit seitlichen

Trägern versehen, und an diesen Trägern sind pendelnde Gefäße zur

Aufnahme der zu beizenden Gegenstände aufgehängt, welche nach dem

Passieren der Brause e durch Abstreifer i gekippt werden. Die Gelenk-

kette besteht zweckmäßig aus Celluloid. Die Arme g, an denen die

sind, sind in der Längsrichtung des Troges verschiebbar, sodaß die

in der Beizflüssigkeit laufenden Leitrollen für die Kette a angebracht

Zeiten für Vor- und Nachbeize zueinander eingestellt werden können,

während die absolute Beizzeit durch Einregulieren des Antriebsmotors

s dem Bedürfnis entsprechend geregelt werden kann. (D. R. P. 291 393

vom 30. Mai 1914.)
i

Verlag der Chemiker-Zeitung Otto v. Halem in Cöthen (Anhalt). Druck von August Preuß in Cöthen (Anhalt).



Chemisch -Technisches Repertorium

Übersicht über das Gesamtgebiet der reinen und angewandten Chemie

Cöthen, 17. Juni 1916.
Beilage zur Chemiker-Zeitung Nr. 73/74.

40. Jahrgang. Seite 205-212.

Herausgeber : Dr. v. Vietinghoff - Scheel in Berlin. Verantwortlicher Redakteur: Dr. Walter Roth in Cöthen.

7. Nahrungs- und Genußmittel. Futtermittel.

11. Anlagen. Kraft- und Arbeitsmaschinen. Apparate.

14. Beleuchtung. Heizung Kühlung. 16. Anorganisch-chemische

33. Elektrochemie. Elektrotechnik.

Inhalt: 3. Physikalische Chemie. Physik. Radiologie. ~~ 5. Organische Chemie.

Gerichtliche Chemie. 9. Pharmazie. Pharmazeutische Präparate.

12. Verfahren und Apparate zum Mischen und Trennen.

Industrie. Düngemittel.

www

m

3. Physikalische Chemie. Physik. Radiologie.*)

Materie, Menge, Gewicht. H. Stanley Redgrove. (Chem. News

1915, Bd. 112, S. 64.) r

Die chemischen Verbindungsmöglichkeiten im Lichte einer

neuen Hypothese. F. Kümmell. (Pharm. Ztg. 1915, Bd. 60, S. 698.) s

Die wesentlichen Grundgedanken bei der Wahl der Normal-

gewichte für die Elemente. John Waddell. (Chem. News 1915,

Bd. 112, S. 50-52.) r

Die Tätigkeit der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt im

Jahre 1914. (Elektrochem. Ztschr. 1915, Bd. 22, S. 183-186. )
r

Das physikalische Praktikum des Nichtphysikers. F. Grünbaum

und R. Lindt. 2. Aufl. 8°. 425 S. 16,20 M. G. Thieme, Leipzig.

Die wahre Natur der vermeintlichen Adsorptionspotentiale.

R. Beutner. (Elektrochem. Ztschr. 1915, Bd. 22, S. 177-182.)

Zur Adsorption. Tadeusz Oryng. (Elektrochem. Ztschr. 1915,

Bd. 22, S. 176-177.)

r

Über die Beziehungen zwischen der Strahlenbrechung und der

Dichte einiger Gase. C. Statescu. (Bull. Sect. Scient. Acad. Roum .

1915 , Nr. 4, S. 175-184.) r

Die Zündgeschwindigkeit brennbarer Gasgemische. Wilhelm

Nusselt. (Ztschr. Ver. d. Ing. 1915, Bd. 59, S. 872-878.) r.

Über den Schmelzpunkt gepreßter Krystalle. Meinh . Hassel-

blatt. (Ztschr. anorg. Chem. 1915, Bd. 93, S. 75-83.)
ak

Über die Coexistenz von Phasen, welche verschiedenen Drucken

unterworfen sind. R. Wegscheider. (Ztschr. anorg. Chem. 1915,

Bd. 93, S. 95-96.) ak

Zur Kinetik der Multirotation in Gelatinesolen. Wo. Ostwald.

(Koll . -Ztschr. 1915, Bd. 17, S. 113.) ε

überbrückenden, achsparallelen beweglichen Leitern , welche letzteren

radial oder tangential gegeneinander versetzt sind. Siemens & Halske

Akt. - Ges., Siemensstadt b. Berlin. (D. R. P. 291624 v. 8. Mai 1914.) i

-

Einrichtung zum Betriebe einer oder mehrerer Röntgenröhren

oder ähnlicher Hochspannungsapparate mit Wechselstromimpulsen

gleicher Richtung. Veifa-Werke m. b. H., Frankfurt a. M. Die

Einrichtung des Hauptpatentes 264641¹) ist hier dahin abgeändert

worden, daß an dem umlaufenden Teil des in Reihe mit der Röntgen-

röhre liegenden, mit einer Kommutiervorrichtung kombinierten Hoch-

spannungsschalters die in zwei Rotationsebenen liegenden Stromschluß-

stücke gegeneinander in der Rotationsrichtung derart verstellt werden

können, daß die benutzten Röntgenröhren wahlweise mit der vollen

Anzahl , der Hälfte oder dem vierten Teil der induzierten Impulse be-

trieben werden können. (D. R. P. 291086 vom 15. Juni 1915, Zus.

zu Pat. 264 641.) i

Periodisch wirkende Schaltvorrichtung für die Erzeugung durch-

dringungsfähiger Röntgenstrahlen und an solchen reicher Röntgen-

strahlenbündel mittels periodischer elektromotorischer Kräfte.

Reiniger, Gebbert & Schall Akt. - Ges. , Berlin. Unter ihren

Elektroden befinden sich solche, welche, durch ihre Flächenausdehnung

zu merklicher Kondensatorwirkung befähigt, je die eine Belegung eines

Kondensators bilden. (D. R. P. 291678 vom 21. Januar 1915.) i

Einrichtung zur Regelung der Belastung von Röntgenröhren,

welche von einer Wechselstromquelle unter Einschaltung eines Hoch-

spannungsgleichrichters gespeist werden. Siemens & Halske A.-G.,

Siemensstadt bei Berlin. Die Einrichtung des Hauptpatentes 259369

ist hier dahin abgeändert, daß bei äußerer Stellung der ruhenden Kon-

taktbögen an deren Enden, hingegen bei innerer Stellung in der Mitte

---

Extraktion von unvermischbaren Lösungsmitteln. P. A. W. Self. größere Funkenstrecken erhalten werden und somit bei etwa gleicher

(Pharm. Journ. 1915, Bd. 95, S. 164-165.) r

Die Leitfähigkeit und Viscosität von Elektrolytlösungen in

Formamid. P. B. Davis, W. S. Putnam und Harry C. Jones. (Chem.

News 1915, Bd. 112, S. 284-288, 297-300. ) r

Vergleich des Silber- und Jodvoltameters und die Bestimmung

Faradays. C. W. Vinal und S. J. Bates. (Bull. Bureau Standards 1915,

S. 425-450.) r

Das Bogenspektrum des Cassiopeiums, Aldebaraniums, Erbiums

und des in weitere Elemente gespaltenen Thuliums. Josef Maria

Eder. (A. d . Sitzungsber. Kaiserl. Akad. Wissensch. i . Wien, 1915.) r

Verfahren und Einrichtung zum Betriebe von Vakuumröhren

mit Flüssigkeitskühlung der Elektroden. C. H. F. Müller, Ham-

burg. - Die zum Kühlen der Elektroden, z. B. der Antikathode einer

Röntgenröhre dienende Kühlflüssigkeit wird durch einen von dem

Betriebsvorgange der Röhre, beispielsweise von der Röntgenstrahlen-

erzeugung unabhängigen Heizvorgang auf Siedetemperatur erhitzt.

(D. R. P. 291623 vom 12. Mai 1915.) i

Vorrichtung zur Heizstromversorgung der Glühkathode von

Röntgenröhren. Reiniger, Gebbert & Schall Akt. - Ges. , Berlin. —--

Die Vorrichtung besteht aus einer den Verbrauchsstrom liefernden

Dynamomaschine und einem diese antreibenden, von ihr gegen Hoch-

spannung isolierten und aus einer praktisch konstanten Stromquelle

gespeisten Elektromotor. (D. R. P. 291583 vom 8. Januar 1915.) i

Mit dem Primärunterbrecher, synchron umlaufender Hoch-

spannungsumschalter zum Betriebe von Röntgenröhren mit achsial

übereinander angeordneten ruhenden Kontakten und diese zeitweise

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 133.

Kontaktdauer entweder eine spitze oder eine flache Spannungskurve

erzielt wird. (D. R. P. 291085 v. 6. Juni 1914 , Zus. zu Pat. 259369.) i

Die nutzbaren Radiumvorräte der Erde. W. Petraschek. -

Die jetzt bauwürdigen Radiumreserven können mit rund 425 g bewertet

werden, worunter sowohl positive wie wahrscheinliche Vorräte zusammen-

gefaßt sind. Wenn auch von einem Weltmonopol Österreichs nicht

die Rede sein kann, so besitzt es doch in Joachimsthal die reichste

Lagerstätte, d. h. jene, die auf kleinstem Raume die höchste Konzen-

tration aufweist, also am billigsten produzieren kann. Die Carnotitin-

dustrie ist an hohe Radiumpreise gebunden. (Montan. Rundschau. 1915 ,

Bd. 7, S. 165.) rl

Herstellung von Präparaten, welche zum Radioaktivieren von

Flüssigkeiten und Gasen durch Zuführung radioaktiver Emanation

dienen. John Landin , Stockholm in Schweden. Die emanations-

erzeugenden radioaktiven Stoffe werden mit Paraffin, Paraffinöl, Wachs

oder anderen nicht porösen festen oder flüssigen, gegen die Flüssigkeit

oder das Gas schützenden Stoffen umgeben, welche wie die genannten

die Eigenschaft haben, in ihrer Masse die vom radioaktiven Stoff er-

zeugte Emanation zu binden, um sie später an die zu radioaktivierenden

Flüssigkeiten oder Gase, in welche sie gebracht werden , wieder ab-

i
zugeben. (D. R. P. 291625 vom 14. Januar 1914.)

Der gegenwärtige Stand der Radiumproduktion aus Carnotit

in den Vereinigten Staaten.2) W. Petrascheck. (Montan. Rundschau

1915, Bd . 6 , S. 689.)
rl

Über die B-Strahlen von RaD und das Absorptionsgesetz der

-Strahlen. Von Liese Meitner. (Phys. Ztschr. 1915, Bd. 16, S. 272.) br

¹) Chem.-Ztg. Repert. 1913, S. 622. 2) Ebenda 1916, S. 89.
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Über merichinoide Salze. A. Hantzsch. Verf. führt den

Nachweis, daß die grünen Methylphenazoniumsalze merichinoide Ver-

bindungen und nicht, wie früher angenommen wurde, Chromoisomere

der gewöhnlichen braunroten Salze sind, dadurch, daß sie aus dem

neu dargestellten N-Methyldihydrophenazin durch 1 Mol. Halogen ent-

stehen und sich durch ein zweites Molekül quantitativ zu den gewöhn-

lichen Methylphenazoniumsalzen oxydieren lassen. Die Konstitution der

als merichinoide Salze aufzufassenden farbigen Derivate aus Phenazinen

und Thiazinen sowie aus p-Diaminen läßt sich durch folgende Formeln

veranschaulichen :

R

NH S

NR₂

NR,X

sogen. Wurstersche Salze.sogen. merichinoide

Phenazoniumsalze Thianthroniumsal
ze

(Ber. d. chem. Ges. 1916, Bd. 49, S. 511–523.)
ks

Über die katalytische Reduktion von Aldehyden und Ketonen.

Herrn W. IPATIEW zur Antwort. A. Skita. (Ber. d. chem. Ges. 1915,

Bd. 48, S. 1486-1498.) r

Über die Reduktion von aromatischen Alkoholen, Aldehyden

und Ketonen. A. Skita. (Ber. d. chem. Ges. 1915, Bd. 48, S. 1685.) r

Über das Verhalten der Aminosäuren gegen Neutralsalze in

wässeriger Lösung. P. Pfeiffer. (Ber. d. chem. Ges. 1915, Bd. 48,

S. 1938-1943.) r

r

Ein Beitrag zur Frage nach der sterischen Hinderung. G.

Reddelien. (Ber. d. chem. Geś. 1915, Bd . 48, S. 1462-1472.)

Über das Thiophenolquecksilber. H. Lecher. (Ber. d. chem.

Ges. 1915, Bd. 48, S. 1425-1432.) r

Über Sulfone der Thiophenreihe. O. Hinsberg. (Ber. d. chem.

Ges. 1915, Bd. 48, S. 1611-1614.)
r

Piperidin-Analoge, in denen das Stickstoffatom durch Phosphor,

Arsen, Antimon oder Wismut ersetzt ist. Gerhard Grüttner und

Maximilian Wiernik. (Ber. d. chem. Ges. 1915, Bd. 48, S. 1473.) r

Über o-Nitrosophenol. Oskar Baudisch und S. Rothschild.

(Ber. d. chem. Ges. 1915, Bd. 48 , S. 1660–1665 .)
r

Über m-Nitrosoanisol. Oskar Baudisch und Rose Fürst.

(Ber. d. chem. Ges. 1915, Bd. 48, S. 1665-1670.) r

Über die Bildung von Mono- und Disazoverbindungen aus

Phenolen und Phenoläthern. K. v. Auwers und E. Borsche. (Ber.

d. chem. Ges. 1915, Bd. 48, S. 1716-1730 .) ľ

Aromatische Telluretin -Verbindungen. Karl Lederer. (Ber. d.

chem. Ges. 1915, Bd. 48, S. 1944–1949.) r

Karl

r

Über Quecksilber-Doppelsalze aromatischer Telluride.

Lederer. (Ber. d. chem. Ges. 1915, Bd. 48 , S. 1422-1425.)

Darstellung aromatischer Tellurverbindungen. Karl Lederer.

(Ber. d. chem. Ges. 1915, Bd. 48, S. 2049-2054.)

r

Über Polyzimtsäureester. C. Liebermann, G. Mühle und

M. Kardos. (Ber. d. chem. Ges. 1915, Bd. 48, S. 1645-1648.)

Notiz über das 3-Methylcumarin. H. Simonis. (Ber. d. chem .

Ges. 1915, Bd. 48, S. 1583-1585 .)
r

Über Abkömmlinge des Methylencamphers. Hans Rupe und

Martin Iselin. (Ber. d. chem. Ges. 1916, Bd. 49, S. 25-50.) r

Über die Einwirkung des Oxalylchlorides auf Bianthryl. C.

Liebermann , M. Kardos und G. Mühle. (Ber. d. chem. Ges. 1915,

Bd. 48, S. 1648-1653.) r

Über die Konstitution des Anthranils. Gustav Heller.

Durch Einwirkung von Phosgen auf Anthranilsäureester wurde Carbonyl-

NH

CO

II

bisanthranil-

säureäthylester

(Formel I) er-

halten, welcher

NH CO NH

COOCH, H, C, OOC-

NH NH

HOOC

III

COOH HOOС-
- N.

IV 1

COCH3
CO OC-

-N

V

-COOH

N

CO

beim Verseifen

mit Atzkali in

Alkohol unter

Abspaltung

von 1Mol. H₂O

in 3- (0-Carb-

oxyphenyl) -2,4- diketotetrahydrochinazol
in

(Formel II) übergeht. Die durch Zinkstaub

•

und Alkali aus o-Nitrobenzoesäure erhältliche o- Hydrazobenzoesäure

(Formel III) verliert unter der Einwirkung von Essigsäureanhydrid 2 Mol.

H2O und liefert Bisanthranil (Formel IV). Dabei wird aus der Mutter-

lauge noch Anthraniloacetanthranilsäure (Formel V).

erhalten, die beim kurzen Erhitzen mit Essigsäure-

anhydrid reines Bisanthranil liefert. Statt der alten

Carbonimidformel für Anthranil

man folgende Gleichgewichts-

aufstellen, worin der Wechsel der

könnte
CO

I formel

Bin-
NH

dung durch die punktierten Linien angedeutet ist :

(Ber. d. chem. Ges. 1916, Bd. 49, S. 523-548.)

N

ks

Über die Restaffinitäten in Benzopyronen. H. Simonis und

A. Elias. (Ber. d. chem. Ges. 1915, Bd. 48, S. 1499-1516.)
r

Zur Kenntnis des Triphenylmethylnatriums. W. Schlenk und

Rudolf Ochs. Neben einer verbesserten Darstellung des Triphenyl-

methylnatriums berichten Verf. über einige Umsetzungen des Salzes, aus

welchen hervorgeht, daß die Natriumverbindung in ihrem chemischen

Verhalten stark den GRIGNARDSchen metallorganischen Magnesiumver-

bindungen gleicht, letzteren aber in Bezug auf Reaktionsgeschwindigkeit

sehr überlegen ist. Durch Umsetzung mit Benzoesäuremethylester wurde

B-Benzpinakolin erhalten : (CH5)3.C - Na + CH3.O.CO. C6H5 —

rotgelb gelb blau

(C6H5)3 . C. CO . C6H5 + CH3 . ONa, mit Formaldehyd nach folgendem

SchemaTriphenyläthanol : (C6H5)3 . C.NaOCH2= (C6H5)3 . C.C(ONa)H .

Bei der Umsetzung von Triphenylmethylnatrium in Lösung und Benzo-

phenonlösung trat grüne Farbe infolge Gleichgewichtszustandes auf :

(C6H5)3 = C — Na + OC. (C6H5)2 (C6H5 )3C + NaOC . (C6H5)2.

Auch mit anorganischen Verbindungen setzt sich Triphenylmethylnatrium

leicht um , liefert mit SO das triphenylmethylsulfinsaure Natrium,

(CH5)з . CSO₂ . Na, mit Ammoniak neben Triphenylmethan Natriumamid :

(CH )3.CNa † HNH , = (C6H5)3 . CH + NaNH2; dagegen blieb bisher

mit Kohlenoxyd jede Reaktion aus. (Ber. d. chem. Ges. 1916, Bd. 49,

ksS. 608-614.)

-

Über eine Verbindung des Stickstoffs mit fünf Kohlenwasser-

stoffresten. W. Schlenk und Johanna Stoltz. Verf. ist es

gelungen, durch Synthese des Triphenylmethyl - tetramethylammoniums

(C3H5 ) . C - N = (CH3) eine Substanz darzustellen , in welcher ein

Stickstoffatom mit fünf Kohlenwasserstoffresten verknüpft ist. Die Her-

stellung wurde durch Umsetzung von Triphenylmethylnatrium und

einem Tetramethylammoniumsalz erreicht : (C6H5)3 CNa + Cl . N(CH3)+

(CH3)3 = CN= (CH3)++ NaCl. Das Reaktionsprodukt konnte

durch reines trocknes Pyridin herausgelöst und durch Zusatz von Äther

als prächtig flimmernde, rote Krystallmasse mit schönem blauen Metall-

glanz abgeschieden werden. Analog dem Triphenylmethylnatrium zer-

setzt sich die neue Tetramethylammoniumverbindung mit Wasser unter

Bildung von Triphenylmethan und Tetramethylammoniumhydroxyd :

(C6H5)3 = C — N=(CH3)4 + H2O = (C6H5)3 = CH +HO -N=(CH3)4 ;

Kohlendioxyd liefert in glatter Reaktion das Salz der Triphenylessigsäure :

(C6H5)3 = C - N = (CH3)++ CO2 + (C6H5)3C- CO₂ -N (CH3)+.

(Ber. d. chem. Ges. 1916, Bd. 49, S. 603–608.)
ks

Die sogenannten Pentazolverbindungen von J. Lifschitz. Th.

Curtius , August Darapsky und Ernst Müller. (Ber. d. chem. Ges.

1915 , Bd. 48, S. 1614-1634 .) r

Über Azafrin (III.). C. Liebermann und G. Mühle. (Ber. d.

chem. Ges. 1915, Bd. 48 , S. 1653-1660 .) r

Über eine neue Umwandlung des Acenaphthylens und Synthese

des Biacenaphthylidens, eines neuen gelben Kohlenwasserstoffs. J.

Doliński und K.Dziewoński. (Ber. d. chem. Ges . 1915, Bd . 48, S.1917 .) r

Neue Darstellungsweise von Allochrysoketoncarbonsäure und

ihren Derivaten. Intramolekulare FRIEDEL- CRAFTSSche Reaktion bei

Säureanhydriden. Alfred Schaarschmidt. (Ber. d. chem. Ges. 1915,

Bd. 48, S. 1826-1833.) r

Über 8-Oxychinolincarbonsäuren und ihre Derivate. Dioxy-

anthrachinon-3,7 -dichinolin. St. von Niementowski und Ed. Sucharda.

(Ber. d. chem. Ges. 1916, Bd. 49, S. 12-24.)
r

Einwirkung von Schwefel auf Inden , Hydrinden und Cyclo-

pentadien. Walter Friedmann. (Ber. d. chem. Ges. 1916, Bd. 49,

S. 50-53.)

Über den Abbau des Scopolins. Scopolin Hydroscopolin

Scopolinsäure. Kurt Hess und A. Suchier. (Ber. d. chem. Ges. 1915,

Bd. 48, S. 2057-2067.)
r

Über den Abbau des Scopolins. Ernst Schmidt. (Ber. d. chem.

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 197.
୮

Ges. 1916, Bd . 49 , S. 164-168 .)
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Die Bestimmung des Säuregehaltes in der Kartoffel. J. F.

Hoffmann und Fr. Preckel. Man versetzt den Preẞsaft mit Alkohol.

Eine solche Lösung ist sehr haltbar. Dann wird titriert, indem man

gleiche Teile dieser alkoholischen Lösung und Wasser vermischt und

1 Tropfen Rosolsäure zusetzt. Ferner stellt man sich eine Vergleichs-

lösung aus Alkohol und Wasser in demselben Verhältnis her, die auch mit

1 Tropfen Rosolsäure versetzt wird. Die Differenz bei der Titration stellt

den Säuregehalt dar. (Landw. Versuchsstat . 1915, Bd. 87, S. 237-239.) ae

Allgemeine Grundprinzipien der Ernährung im Kriege. S.

Fränkel. (Wien. med. Wochenschr. 1915, Bd. 65, S. 1265.) sp

Die Kriegsverordnungen zur Sicherstellung der Broternährung

der deutschen Bevölkerung und kontrollchemische Erfahrungen

dazu. A. Jonscher. (Ztschr. öff. Chem. 1915, Bd . 21 , S. 241-246

und 257-267.) r

Die Verfälschung ätherischer Öle für Genußzwecke und deren

Erkennung. Otto Ward. (Seifens. -Ztg. 1915, Bd. 42, S. 743-744 .) r

Die

Über den Einfluß der Temperatur und des Futters auf den

physikalischen Zustand des Milchfettes. W. van Dam.

Milchkügelchen, die durch längeres Kühlen auf weit unter 0° C. fest

geworden sind, erleiden beim Erwärmen Zustandsänderungen, die am

stärksten zwischen 11 ° und 20° C. sind. Wenn man Rahm tief kühlt,

werden die Fettkügelchen fest. Bei . 21stündiger Kühlung von Rahm

auf 16° C. blieben alle Fettkügelchen flüssig, bei 13 ° C. war nur ein

Teil halbfest, bei 11 ° C. war alles halbfest. Dies ist übrigens von der

Fütterung abhängig. Bei richtiger Säuerungstemperatur ändert sich das

Fett während des Butterns nur sehr wenig andere Meinungen sind

unrichtig. Vor dem Anfang des Butterns soll demnach das Fett

möglichst krystallisiert sein (Kühlreife). Die Kühlungstemperatur hat

einen viel größeren Einfluß als die Kühlungsdauer. Mit den chemischen

Änderungen, bedingt durch den Wechsel des Futters, gehen die Ände-

rungen in der Krystallisation Hand in Hand. Es zeigte sich ferner ein

Zusammenhang zwischen Jodzahl und Krystallisationsneigung. (Landw.

Versuchsstat. 1915, Bd. 86, S. 393-443.) ae

Nachteilige Wirkung der Rübenfütterung auf die Milch. J. Rolle.

- Bei übermäßiger Rübenfütterung kann die Milch Betain enthalten,

das ihr einen bitteren Geschmack und unangenehm widerlichen Geruch

verleiht und als organische Base sich mit der entstehenden Milchsäure

verbindet, so daß solche Milch sehr viel später gerinnt als normale.

Derartige Milch kann zu Butter und Käse verarbeitet werden , da das

milchsaure Betain in der Molke bleibt. (Ztschr. Unters. Nahr.- u. Ge-

nußm. 1915, Bd. 30, S. 361.) kt

Jahresbericht 1914 des Laboratoriums der Versuchsstation für

die Konservenindustrie Dr. Serger & Hempel, Braunschweig. Er-

stattet von H. Serger. (Sonderabdr. a . » Die Konserveniudustrie« .)
r

Jahres-Bericht des Chemischen Untersuchungsamtes der Stadt

Hannover für das Jahr 1914. Erstattet von F. Schwarz. r

Berättelse öfver Verksamheten vit Statens Kemiska Station i

Halmstad år 1914.

-

r

Herstellung von Oblaten mittels den Teig aufnehmender, über

Walzen laufender, beheizter Förderorgane. Wilh. Simon & Co. ,

Maschinenfabrik, Nürnberg. Oblatenteig wird ununterbrochen

zwischen beheizte metallene Förderbänder gegossen , durch diese zu

fortlaufenden Bahnen ausgewalzt und gleichzeitig fertig gebacken.

(D. R. P. 291726 vom 3. Juni 1913.)

-

i

Walzenbonbonmaschine. Franz Ph. Kuntz, Niedersedlitz bei

Dresden. Außer den beiden üblichen , mit Vertiefungen versehenen

Walzen sind noch Walzen mit glatter Oberfläche sowie ein zweiter

Einlauf vorhanden, um die Vertiefungen der einen Walze mit anderer

Masse als die der anderen anfüllen und so Bonbons herstellen zu

können , deren eine Seite aus anderer Masse besteht als die andere

oder deren Randlinien andere Färbung als der Grund aufweisen.

(D. R. P. 291786 vom 25. Dezember 1914.)
i

Vorrichtung zum Aufbrühen von Kaffee mit geschlossenem

Kochkessel , aus welchem das kochende Wasser unter eigenem

-

Druck in mehrere über dem Kessel angeordnete, den gemahlenen

Kaffee enthaltende Seiher gelangt. Maskinaktiebolaget Fix ,

Stockholm. Es sind sowohl neben- als auch übereinander angeordnete

auswechselbare Seiher vorhanden ; das kochende Wasser fließt aus den

oberen in die unteren Seiher. (D. R. P. 291839 vom 9. Mai 1914.) i

Herstellung von Extrakten aus Kaffee, Tee, Früchten u. dergl.

Katharina Gebhardt geb. Zurkalowski , Berlin . Nach den bis-

herigen Verfahren erhält man infolge Koagulation des Eiweißes meistens

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 202.

-

trübe Auszüge, die noch besonders filtriert werden müssen, oder es

werden die zarten aromatischen Stoffe abgetrieben, und man erhält

nicht haltbare Auszüge. Vorliegendes Verfahren beruht auf einer auf

das Extraktionsgut ausgeübten Wechselwirkung zwischen heißem Dampf

und warmem Wasser einerseits und kaltem Wasser anderseits. Das

Extraktionsgut wird bei gewöhnlicher Temperatur, trocken und frei ge-

lagert, zuerst mit etwas Wasserdampf behandelt, welcher es durchdringt

und gewissermaßen aufschließt. Darauf setzt die eigentliche Extraktion

ein, indem kaltes oder Wasser von gewöhnlicher Temperatur von oben

in dünnem Strahl oder feiner Brause auf das Extraktionsgut herabfließt,

während dieses selbst oder die von Minute zu Minute flüssiger werdende

Masse durch eine Heizvorrichtung mehr und mehr erwärmt wird, die

Auslaugung also immer mehr steigernd. Je frischer und kälter das von

oben herabrieselnde Wasser ist, desto geeigneter ist es für den Zweck,

weil solches Wasser verhältnismäßig viel Luft und freien Sauerstoff

absorbiert enthält. Die aromatischen Öle sollen den Extrakten zum

größten Teil erhalten bleiben, insbesondere, wenn man die Temperatur

nicht bis zum Kochpunkt steigert. Der erhaltene Extrakt soll höheren

Wohlgeschmack und Wohlgeruch besitzen als der nach den bisherigen

Verfahren erhaltene. Zur Ausübung des Verfahrens verwendet man

zweckmäßig einen heizbar eingerichteten Extraktionskessel, welcher im

Innern in einiger Entfernung vom Boden mit einem Siebeinsatz aus-

gerüstet ist, während oben am Kessel ein Behälter mit einer regelbaren

Ausflußöffnung angebracht ist, welche die Extraktionsflüssigkeit enthält.

(D. R. P. 291918 vom 13. Mai 1911.)
i

-
Die Ermittlung der Kakaoschalen. Paul Drawe. Nach diesem

Verfahren werden die Schalen aus den Flächen der Mahlteilchen und

dem Gewicht der Flächeneinheit der Schalen bestimmt. Das Gewicht

von einem qmm Schale wird ein für allemal aus der Oberfläche O

und dem Gewicht der Schalen bestimmt. Die Oberfläche ergibt sich

aus der Schalendicke D und dem Rauminhalt R, der durch Wägung

der Schalen in einem Pyknometer unter starkem Alkohol mit Hilfe der

Formel ROXD ermittelt wird. Das Gewicht von 1 qmm Schale

wurde zu 0,22 mg gefunden. Die Oberfläche der in einer gewogenen

Menge Kakaopulver enthaltenen Mahlteilchen von Schalen wird durch

mikroskopische Messung der vorhandenen Bruchstücke der Steinzellen-

schicht ermittelt. Um diese für die Beobachtung und Messung zugänglich

zu machen, werden 2 g Kakao oder die entsprechende Menge Schoko-

lade entfettet, dann mit dünner Kalilauge gekocht, mit Wasser ausge-

waschen, mitbromsalzsäurehaltigem Wassergekocht, wieder ausgewaschen,

und ein Teilchen des Rückstandes in Chloralhydratlösung mikroskopiert.

Die Flächen der Steinzellenbruchstücke werden mit einem Okularnetz-

mikrometer gemessen ; die Anzahl der gefundenen qmm, berechnet auf

den ganzen Rückstand und mit 0,22 multipliziert, ergibt das Gewicht

in mg der in 2 g Kakao enthaltenen Schalenmenge. (Ztschr. öffentl.

oh
Chem. 1916, Bd . 22, S. 150.)

Die deutsche Weinproduktion und die Weineinfuhr. Der zoll-

und wirtchaftspolitische Zusammenschluß Deutschlands und Österreich-

Ungarns. Maismehlbehandlung. G. Gschwender. (Ztschr. öff. Chem.

1915, Bd. 21 , S. 247-252.) r

Fütterungsversuche mit aufgeschlossenem Roggenstroh. A.

Stutzer. Anstatt das Stroh mit Lauge aufzuschließen, wurde es mit

Salzsäure in Autoklaven bei 3 at Druck behandelt ; am besten ver-

0,4 % HCI enthält. Dadurch wurden 21,6 % der ursprünglichen Trocken-

wendet man auf 100 T. gehäckseltes Roggenstroh 600 T. Wasser, das

(Landw. Versuchsstat. 1915, Bd. 87, S. 228-236. )

substanz gelöst, von denen 16 % FEHLINGsche Lösung reduzierten.

(Landw. Versuchsstat. 1915, Bd. 87,
ae

Versuche, um die aus Sphagnumtorf bestehende Torfstreu als

Futtermittel verwertbar zu machen. Stutzer. Der Torf wurde

einem Dämpfverfahren unterworfen. Von der Rohfaser des Torfes sind.

rund 20 %, von den N- freien Extraktstoffen rund 60 % verdaulich ge-

worden. Bei Zeiten großer Futternot kann Torfstreu als Beifutter ver-

wandt werden. (Landw. Versuchsstat. 1915, Bd. 87, S. 215-227.) ae

Das Gewicht der in der Trockensubstanz des Sesamkuchens

enthaltenen wasserlöslichen Stoffe, ein Beitrag zur T-Konstante von

Melassefuttermitteln. E. Blanck. (Landw. Versuchsstat. 1915, Bd. 87,

S. 25-28.) ae

Bd. 42, S. 597-598.)

Ölkuchen als Kraftfuttermittel. H. Brand. (Seifens.- Ztg. 1915,

r

Über Fischmehlverfälschung durch Kadavermehl und deren

mikroskopischen Nachweis. R. Lucks. (Landw. Versuchsstat. 1915,

Bd. 86, S. 289-322.) ae

Der Nährwert einiger industrieller Rückstände, in der Republik

Rio de la Plata gesammelt. J. Schroeder. ( 1915. Sonderabdr.

a. Rev. Assoc. Rural Uruguay.) r
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9. Pharmazie. Pharmazeutische Präparate. *)

Zur bakteriologischen Choleradiagnose. W. Schürmann und

T. Fellmer. Der kürzlich von ARONSON angegebene Nährboden

wurde bei der Nachprüfung mit durch zahlreiche Cholerastämme in-

fizierten Faeces bewährt gefunden. Er ist dem von DIEUDONNÉ

überlegen an Elektivität, durch die Leichtigkeit der schon makroskopisch

möglichen Diagnose , leichte Herstellbarkeit und sofortige Gebrauchs-

fertigkeit. Einige choleraähnliche Vibrionen (Vibrio Stade, V. Danubicus,

V. Metschnikoff, V. 10) wuchsen auf der Platte in makroskopisch gleichen

Kolonien wie der echte Choleravibrio. (D. med. Wochenschr. 1915,

Bd. 41 , S. 1183.) sp

Über Pseudodysenterie (Y- Ruhr) . E. Fränkel. - Auch bei

dieser leichten Form scheint es sich um eine Allgemeininfektion zu

handeln. Der Organismus reagiert mit Bildung von Antikörpern, wie

bei anderen Krankheiten ähnlicher Art. (D. med. Wochenschr. 1915,

Bd. 41 , S. 1182.) sp

--
Ruhr und ihre Behandlung im Felde. C. Hirsch. Es wird

u. a. die Möglichkeit erörtert, daß die Krankheit primär durch Wirkung

chemischer Schädigungen begünstigt wird. (D. med. Wochenschr. 1915,

Bd . 41 , S. 1179.) sp

Mischinfektionen von Ruhr und Typhus. M. Soldin. (Berl.

klin. Wochenschr. 1915, Bd. 52, S. 1108.) sp

Die neuen Präparate stellen nicht neue chemische Verbindungen, sondern

innige Gemenge der genannten Alkalisalze mit den mehrwertigen Al-

koholen dar. Es sind citronengelbe, in Wasser leicht und mit alkalischer

Reaktion lösliche, in Alkohol und Äther schwer lösliche Pulver. Sie

sind haltbarer als die reinen Alkalisalze des Diaminodioxyarsenobenzols,

namentlich wenn sie unter Luftabschluß aufbewahrt werden. Beispiels-

weise werden 47,9 g 4,4 ' - Dioxy-3,3'diaminoarsenobenzolchlorhydrat in

200 ccm Wasser gelöst und mit der theoretischen Menge zehnfach

normaler Natronlauge (40 ccm) versetzt. Zu dieser Lösung fügt man

17,2 g Mannit, gelöst in 75 ccm Wasser. Mischt man die so hergestellte

Lösung mit 41 absolutem Alkohol und 41 Äther, so fällt ein gelbes

Pulver aus, welches in Wasser leicht, in Alkohol , Äther und Aceton

schwer löslich ist. (D. R. P. 292149 vom 10. April 1914.) i

Zur Frage der Spezifität bei der Abderhalden - Reaktion. E.

Herzfeld. Die Versuchsergebnisse stehen im direkten Widerspruch zur

ABDERHALDENSchen Theorie. (D. med.Wochenschr.1915, Bd.41 , S.1151 .) sp

-

Impfmilzschwellung und Typhusdiagnose. Goldscheider. (D. licher Adnexerkrankungen. K. Abel. Das früher schon für die

med. Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S. 1177.) sp

Die Gruber-Widalsche Reaktion bei typhusschutzgeimpften

Franzosen und ihre Bedeutung für die Diagnosestellung.

(Arch. Hyg. 1915, Bd. 84, S. 193.)

Klose.

sp

Krankheitsbilder nach Typhusschutzimpfung. Typhustoxikose.

J. Matko. (Wien. med. Wochenschr. 1915, Bd. 65, S. 1271 , 1312.) sp

Weiterer statistischer Beitrag zur Epidemiologie des Typhus

in München während der Sanierungsperiode. R. Trommsdorff.

(Arch. Hyg. 1915, Bd. 84, S. 181.)

-

sp

Zur Kritik einer Typhusvaccine mit milderer Reaktion. B.

v. Fenyvessy. Die von B. JOHAN hergestellte Vaccine ist nichts

anderes als ausgelaugter Bazillenrückstand, der nach den Untersuchungen

von PFEIFFER und BESSAU SO gut wie gar keine immunisierenden Fähig-

keiten besitzt. (D. med. Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S. 1008.) sp

Über den mutmaßlichen Erreger des Fleckfiebers. G. Arn-

heim. (D. med. Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S. 1060.) sp

Bakteriotherapie der puerperalen Infektionen. R. Kraus und

S. Mazza. Durch intravenöse Injektion abgetöteter Colikulturen

konnten puerperale Infektionen in größerer Anzahl geheilt werden.

Wichtig ist die Einhaltung der Dosierung. (D. med. Wohenschr. 1915,

Bd. 41 , S. 1147.) sp

Variolaschutz durch Vaccineinjektionen. W. Knoepfelmacher.

Subcutane Injektion von durch Erhitzen auf 56-58 ° R. abgetöteter

oder durch Ablagerung avirulent gewordener Lymphe gewährt zwar

ein großes Maß von Schutz gegen Blattern , aber lange nicht in dem

Grade, wie die Hautimpfung. (Wien. med. Wochenschr. 1915, Bd. 65,

S. 1233.) sp

Zur Serumbehandlung der Diphtherie. Waetzoldt. Zusammen-

fassende Übersicht. (Therapie d. Gegenw. 1915, Bd. 17, S. 426.) sp

Die Gefahren der Jodtherapie. Waetzoldt. — Zusammen-

fassende Übersicht. (Therapie d. Gegenw. 1915, Bd. 17, S. 429.) sp

-

Jodoformersatz. Alfr. Weinberger. - Das Wirkungsgebiet des

Jodoforms umfaßt zwei Indicationsgruppen, diejenige, wo Jodabspaltung

erforderlich ist, und die, wo nur die Anwesenheit von Jod geboten

ist, um die Zersetzung organischer Substanzen in Körperhöhlen zu ver-

mindern. Der ersten Forderung genügt Novojodin, der zweiten Sozo-

jodol. (Wien. med. Wochenschr. 1915, Bd. 65, S. 1348.)

Ortizon bei der Wundbehandlung. Schneiderlin.

d. Gegenw. 1915, Bd. 17, S. 354.)

-

Behandlung der Erkrankungen der Vulva mit Thigasin. J.

Trebing. Heilung der verschiedenen Formen von Vulvitis, Prurigo,

besonders Pruritis vulvae, Erythemen und Ekzemen der äußeren Genitalien

in kurzer Zeit. (Therapie d. Gegenw. 1915, Bd. 17, S. 397.) sp

Acetonal-Vaginalkugeln bei der Behandlung chronisch entzünd-

Herstellung von Vaginalkugeln benutzte Alsol ist in dem neuen Präparat

der Firma ATHENSTAEDT & REDEKER in Hemelingen kombiniert mit

dem nach WOLFFENSTEIN hergestellten Salicylsäureester des Trichlor-

butylalkohols. Durch dessen schmerzstillende Wirkung wird die An-

wendung höherer Alsolkonzentrationen , die sonst zu stark reizen , er-

möglicht, während gleichzeitig die desinfizierende Wirkung verstärkt

wird. (D. med. Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S. 1067.) sp

Gonorrhoebehandlung mit Optochin. Levy. 1%ige Lösung

wurde sechsmal täglich injiziert. Sie bewirkte, von leichtem Brennen ab-

gesehen , keine Reizung, vielmehr baldige Milderung der Schmerzen

beim Harnlassen. Die Sekretion und die Zahl der Gonokokken nahmen

schnell ab. Bei chronischen Fällen war die Wirkung noch besser als

bei akuten. In einer Anzahl Fälle war das Optochin allein zur Ausheilung

nicht genügend ; jedenfalls aber ist es ein wirksames Unterstützungs-

mittel der Therapie. (Berl. klin.Wochenschr. 1915, Bd. 52, S. 1097.) sp

Zur Pneumoniebehandlung mit Optochin. E. Loewe und F.

Meyer. (Berl. klin . Wochenschr. 1915, Bd. 52, S. 1018.) sp

Zur Optochinbehandlung der Pneumonie. A. Loeb. (Berl. klin.

Wochenschr. 1915, Bd. 52, S. 1108.) sp

Therapeutische Erfahrungen mit Glanduitrin -Tonogen, mit be-

sonderer Berücksichtigung bei Asthma bronchiale. B. Purjesz. —

Das Mittel enthält in 1 ccm 0,2 g Hypophysenextrakt und 0,0005 g

Adrenalin. (Therapie d. Gegenw. 1915, Bd. 17 , S. 380.)
sp

Der Einfluß filtrierter Röntgenstrahlen auf Hautkrankheiten.

Fr. M. Meyer. Harte Strahlen, die durch Filter aus Aluminium von

0,5, 1,2 und 3 mm Dicke gehen, wirken bei vielen Hautkrankheiten

schneller und sicherer als mittelharte und bedingen auch dadurch eine

geringere Schädigung der Haut, so daß die nur noch vereinzelt zu

beobachtenden Reaktionen milde verlaufen. Die durch das Verfahren

bedingte Verwendung großer Röhren ermöglicht die gleichzeitge Be-

strahlung größerer Flächen. Dazu gesellen sich noch technische

Vorteile der Apparatur und Anwendung. (Berl. klin . Wochenschr. 1915,

Bd. 52, S. 1095.) sp

-Masern. D. Hirschfelder und Fr. H. Schultz. Bei Scharlach be-

Klinische Erfahrungen mit Äthylhydrocuprein bei Scharlach und

wirkt das Mittel eher eine Verlängerung, bei Masern aber eine erheb-

liche Verkürzung der Fieberperiode. Es wurde auch bei experimenteller

Tolwut, experimenteller Vaccine bei Kaninchen und einigen Trachom-

(Therapie fällen versucht ; dabei wurde aber kein Erfolg beobachtet. (Berl. klin.

Wochenschr. 1915, Bd. 52, S. 1005.)

sp

sp

Behandlung von chronisch- rheumatischen Affektionen mit Per-

rheumal. Schattauer. (D. med.Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S.1066.) sp

Darstellung haltbarer Präparate der Alkalisalze des 3,3 '- Dia-

mino-4,4'-Dioxyarsenobenzols. Farbwerke vorm. Meister Lucius

& Brüning. Man soll feste haltbare Präparate von Alkalisalzen des

genannten Körpers erhalten , wenn man Lösungen dieser Salze mit

mehrwertigen Alkoholen wie Mannit, Dulcit, Erythrit, Arabit usw. ver-

setzt und sodann aus solchen Lösungen durch Zugabe indifferenter

Mittel, wie Alkohol und Äther, die neuen Präparate fällt und abtrennt,

sp

Die Therapie des Erysipels mit Jod - Guajacol - Glycerin. Eug.

Séczy. (D. med. Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S. 1038.) sp

Erfahrungen mit Digifolin - Ciba. H. Hirschfeld. (D. med.

Wochenschr. 1915, Bd . 41 , S. 1065.) sp

Digitaliswirkung am isolierten Vorhof des Frosches. W. Straub

nach Versuchen von S. Yagi. (Arch. experiment. Pathol. u. Pharmakol.

1915, Bd. 79 , S. 19.) sp

Fördernde Wirkung des Morphiums auf die heterotope Reiz-

bildung im Herzen. H. E. Hering. (D. med. Wochenschr. 1915,

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 203. Bd. 41 , S. 1145.) sp
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11. Anlagen. Kraft- und Arbeitsmaschinen. Apparate.")

-

Presse für ununterbrochenen Betrieb mit in dem Preẞmantel

umlaufender Förderschnecke. Internationale Patent -Verwertungs-

Gesellschaft m. b. H., Berlin. Das Preẞgut wird, während es

mittels der Schneckenwindungen verschoben wird , durch die in der

Förderrichtung zwischen den Gewindegängen spiralig ansteigende

Schneckennabe senkrecht oder annähernd zur Förderrichtung gegen den

Preßmantel gedrückt. (D. R. P. 291683 vom 17. Dezember 1914.) i

Verzinken von Heizschlangen. (Elektrochem. Ztschr. 1915, Bd. 22,

S. 203-204.) r

ÜberTrockenapparate. - Die Maschinenfabrikanten WEISS, BÜTTNER

und WORDE empfehlen ihre Konstruktionen, sog. Heißluft- und Alles-

Trockner, die sich in verschiedenen , z. T. sehr ausgedehnten Anlagen

ganz vortrefflich bewährt haben. (D. Zuckerind. 1916, Bd. 41 , S. 409.) a

Zur Theorie der Turbokompressoren und der Druckluftturbinen.

Preßgutform . Spritz- und Pressgut- Gesellschaft m. b. H., R. Mewes. (Ztschr. Sauerst.- u. Stickst.- Ind. 1915, Bd. 7, S. 49-53.) r
-

Berlin. In die Form wird ein Hohlraum, in welchen die Luft ent-

weichen kann, in der Weise eingearbeitet, daß die Luft auf möglichst

gleichen Wegen von der Austrittsstelle der Form aus in den Hohlraum

gelangen kann, in welchem sie dann von Metall eingekapselt und vom

Inhalte der Form selbst getrennt wird. (D.R. P. 291 806 v. 5. März 1915.) i

Verladeschaufel zum selbsttätigen Schaufeln von Kohlen, Erzen

und anderem Massengut. Carl Weilemann, Kiel. (D. R. P. 291791

vom 6. Juni 1914.) i

Über Rohrleitungen. Fritz Krull. (Seifenfabr. 1915 , Bd. 35,

S. 1016-1017.)

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 192.

r

Heißdampftemperaturregler mit einer in dem Kessel an-

geordneten Wärmeaustauschvorrichtung, welcher Kühlwasser zu-

geführt wird. Georg Albert Kunz, Uerdingen a. Rh. (D. R. P.

291750 vom 10. Januar 1913.)
i

Abdampfspeicher, bei welchem Wasser , welches im Kreislauf

gepumpt wird , bei steigendem Druck Dampf aufnimmt und bei

sinkendem Druck Dampf abgibt. Dipl.-Ing. Adolf Jacobi , Mörs, Rhld.

(D. R. P. 291 804 vom 21. September 1915.)
i

Neuere Arbeitsmethoden zum Waschen und Destillieren von

Flüssigkeiten. C. H. Borrmann. (Ztschr. angew. Chem. 1915, Bd. 28,

S. 380 und 381-388.)

12. Verfahren und Apparate zum Mischen und Trennen.")

-

Elektromagnetischer Scheider mit an der Wandung eines

zylindrischen Gefäßes gleichmäßig verlaufenden Kraftfeldern. Dipl.-

Ing. Stephan Brück, Frankfurt a. M. Die Einrichtung des Haupt-

patentes 243232¹) ist hier dahin abgeändert, daß die einzeln beschickten

Kraftfelder in der Mantellinie des zylindrischen Gefäßes angeordnet

sind und die Wanderung des magnetischen Gutes die Felder entlang

durch Aus- und Einschalten des Stromes bei gleichzeitiger Schwächung

oder Aufhebung des remanenten Magnetismus während des Ausschaltens

m

K

C

W

unterstützt wird.

Auf der Platte a

und dem Sockel-

ring s ist der Pol-

träger gelagert,

welcher aus dem

Zylinder c mit

den parallel zur

Achse verlaufen-

den Polen p be-

steht. Die Erreger-

wicklungen w lie-

gen in den von

den Polen frei-

gelassenen Zwi-

schenräumen.

Oben verdeckt ein

auf dem Polträger

gelagerter Ringg

die aus den Polen

herausragenden

Enden der Wick-

lungen. Auf dem

Sockelring s und

in dem Hohlraum

des Polträgersruht

der Zylinder d,

welcher zur Auf-

nahme der Trübe

bestimmt ist. Der

Zufluß der Trübe

durch das Rohr r

und der Abfluß

der Trübe durch

das Rohr h wird

so geregelt, daß

der Wasserspiegel die Aufgabevorrichtung vollständig bedeckt. Die

durch das Mundstück m auf den Kegel / aufgegebene Trübe wird durch

die Kanäle k unmittelbar zu den einzelnen Polen geführt. Durch den

Abfluß nach unten gelangt dann die Trübe in die senkrecht nach unten

verlaufenden Kraftfelder. Da die Trübe nach der Mitte des Behälters d

hin abläuft, so findet ein allmähliches Abströmen der Trübe von den

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 186. 1) Ebenda 1912, S. 169.

r

Kraftfeldern statt. Hierdurch werden die unmagnetischen Teilchen der

Trübe mit nach der Mitte abgeführt, während die magnetischen Teilchen

an der Innenwandung festgehalten werden. Durch die Unterbrechungen

des Kraftfeldes und durch die dabei bewirkte Abschwächung oder

gänzliche Aufhebung des remanenten Magnetismus wird es den an-

gezogenen magnetischen Teilchen ermöglicht, durch ihre eigene Schwer-

kraft nach unten unter den oberen Rand des Trichters t zu wandern.

Das unmagnetische Gut wird durch das Rohr h, das magnetische durch

das Rohr i abgeführt. (D. R. P. 291343 vom 5. Oktober 1913, Zus.

zu Pat. 243232.)
i

Verfahren zum Abscheiden von in Flüssigkeiten, Gasen, Dämpfen

oder dgl. schwebenden Teilchen durch Schleuderwirkung. Karl

Wård und Albert Wård, Stockholm. Das zu reinigende gasförmige

oder flüssige Gut wird durch einen oder mehrere um eine Achse ro-

tierende Kanäle hindurch gegen eine gasförmige oder flüssige Füllung

eines feststehenden Umhüllungsbehälters geschleudert, deren Gegendruck

aus dem zu reinigenden Gut nur Teilchen mit einem das spezif. Gew.

des Gutes übersteigenden spezif. Gew. austreten läßt. Das so von spezif.

schweren Teilchen befreite Gut gelangt einwärts gedrängt durch eine

Filterschicht, auf der sich die noch im Gut verbliebenen Teilchen kleineren

oder gleichen spe-

zif. Gew. absetzen.

Um bei dem be-

schriebenen Ver-

fahren die Filter

zu reinigen, wird

ein Reinigungs-

mittel entgegenge-

setzt zur Richtung

desGutesvorüber-

gehend unter Ab-

schluß des Zu-

35

33

14
-71

↓16 12

16

16

Abb. 1 Abb. 2

flusses des zu reinigenden Gases durch die Filterschicht und die Scheide-

kanäle geschickt. Gleichzeitig wird eine entsprechende Menge der Füllung

aus dem umgebenden Behälter abgelassen , um mittels des durch die

Filterschicht von innen nach außen gelangenden Reinigungsmittels die

vom Filter entfernten Teilchen in den Behälter abzuführen. Die Abbil-

dungen zeigen eine zur Ausführung des Verfahrens geeignete Vorrichtung

in Längs- und Querschnitt. Man sieht die um eine Achse umlaufenden

Scheidekanäle 14, mit den Zuflußkanälen 18 und den Abflußkanälen 16

und den das drehbare Kanalsystem umgebenden, mit einer gasförmigen

oder flüssigen Füllung versehenen feststehenden Behälter 33, in welchen

die Scheidekanäle 14 ausmünden , und in welchem die abgetrennten

Teilchen von schwererem spezif. Gew. aufgenommen werden. Um die-

selbe Achse dreht sich eine die inneren Enden der Scheidekanäle 14

abdeckende, in der Form eines zylindrischen oder kegelförmigen Mantels

angeordnete Filterschicht 70, 71 , 72, welche die infolge ihres geringeren

spezif. Gew. nicht durch die Fliehkraft in den Kanälen 14 abgeschiedenen

Teilchen aus dem zu reinigendem , nach innen fließenden und durch

die Abflußkanäle 16 abgeleiteten Gut abfiltriert. (D. R. P. 291297 vom

29. Mai 1914.) i
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14. Beleuchtung. Heizung. Kühlung.*)

Metalldrähte , -fäden oder -bänder für Beleuchtungszwecke.

Julius Pintsch Akt.- Ges. , Berlin. Die Drähte, Fäden oder BänderDie Drähte, Fäden oder Bänder

bestehen aus einem ihren Gesamtquerschnitt und ihre Gebrauchslänge

ausfüllenden Krystall. Es sollen dadurch die bekannten Rekrystallisations

erscheinungen bei Drähten und dgl. , wodurch deren Festigkeit sich

mehr und mehr vermindert, verhindert werden. Denn wenn ein Draht

aus einem einzigen Krystallindividuum besteht , so kann eine nachträg-

liche Strukturveränderung sich nicht mehr vollziehen , der Körper ist

gleich bei seiner Entstehung in den Zustand der beständigsten Struktur-

form gebracht worden. Es eignen sich besonders solche Stoffe zu der-

artigen Drähten usw., welche die natürliche Neigung besitzen, in groß-

krystallinischen Strukturen sich zu bilden. Das Verfahren zur Herstellung

solcher Drähte beruht darauf, daß man die auf irgendeine Weise (durch

Ziehen, Hämmern oder dgl.) hergestellten fadenförmigen Gebilde mit

einer bestimmten Geschwindigkeit durch eine kurze Zone sehr hoher

Temperatur führt. Die Geschwindigkeit, mit welcher der Draht durch

die Stelle der höchsten Erhitzung geführt wird, muß, wenn ein langer

Krystall erhalten werden soll , gleich oder geringer sein als diejenige

Geschwindigkeit, mit welcher der entstehende Krystall zu wachsen ver-

mag. Man kann sowohl elektrische Widerstandsheizung als auch den

elektrischen Lichtbogen oder Flammen benutzen. Auch kann der Faden

mittels Stromdurchgang unter gleichzeitiger äußerer Erhitzung an der

bestimmten Stelle auf die erforderliche Temperatur gebracht werden.

Um auf diese Weise beispielsweise Glühfäden aus Wolfram zu erzeugen,

stellt man zunächst aus einem Gemenge von pulverförmigem Wolfram-

metall mit bis zu 4% Thoriumoxyd durch Pressen mit oder ohne

Bindemittel Fäden her und sintert diese mittels hindurchgesandten elek-

trischen Stromes oder mittels einer äußeren Wärmequelle nach dem

gebräuchlichen Formier-Verfahren. Der so gesinterte Draht wird nun

durch eine Erhitzungsvorrichtung nachstehender Art geführt : Zwei Me-

tallplatten sind in der Mitte mit sehr feinen Bohrungen versehen, welche

durch Quecksilberdichtungen verschlossen werden, und durch einen

Glaszylinder isoliert miteinander verbunden. Durch Zuführungsrohre

wird in dem Raum eine indifferente Atmosphäre geschaffen. Eine Spirale

aus Wolframdraht mit wenigen Windungen, die durch einen Strom auf

hellste Weißglut erhitzt werden kann, befindet sich in der Vorrichtung.

Der zu erhitzende Draht wird durch die Bohrung der einen Platte,

dann durch die Spirale und darauf durch die Bohrung der anderen

Platte geführt. Die beiden Platten stehen mit einer Stromquelle in Ver-

bindung, so daß auch der Faden durch Vermittlung des Quecksilbers

durch Strom erhitzt werden kann. Man schickt nun durch den Faden

soviel Strom , daß seine Temperatur unter der Temperatur bleibt , bei

welcher eine Krystallisation mit meßbarer Geschwindigkeit eintritt, und

erhitzt die Spirale zur höchsten Weißglut. Dabei zieht man den Faden

mit einer durch Vorversuche zu bestimmenden Geschwindigkeit durch

die Vorrichtung hindurch. Der die Vorrichtung verlassende Draht be-

steht, wie Anätzung und mikroskopische Untersuchung zeigen sollen,

aus einem einzigen Krystallindividuum, bei dem weder durch thermische

noch durch mechanische Einwirkungen nachträglich Strukturveränderungen

auftreten. (D. R. P. 291994 vom 16. Oktober 1913.)
i

Eine direkte Ablesevorrichtung zum Abschätzen von Vakuum-

Wolframlampen (mit Schätzungskarte). J. F. Skogland. (Scient. Pap.

Bureau Standards 1915, S. 269-288.)

Elektrische Taschenlampe. Curt von Grünau , Berlin. - Die

Lampe ist wie üblich benutzbar, daneben aber zum Erkennen kleiner

Gegenstände, wie Angaben auf Landkarten o . dgl. , mit aufklappbarem

Vergrößerungsglas als Linse versehen, wobei die Linse zur Vergrößerung

und die Lampe und der Reflektor zur Beleuchtung des Objektes dienen .

(D. R. P. 291905 vom 9. Februar 1915.)
i

Elektrische Taschenlampe. Michael Rosenhaft, Hamburg.

Die Glühbirne und der Schalter sind in einer sogenannten Ersatzbatterie

eingebaut, wie sie zum Austauschen von erschöpften Trockenelement-

batterien üblich sind, so daß ein besonderes Batteriegehäuse überflüssig

wird. (D. R. P. 292050 vom 17. Oktober 1915.)

-

i

Reflektorglühlampe für Scheinwerfer mit Parabelspiegeln.

Berlin-Anhaltische Maschinenbau -Akt. - Ges. , Berlin . In derIn der

Lampe sind Abdeckplatten vorgesehen , welche diejenigen Strahlen,

deren Reflexe von gewissen Stellen der Glasbirne oder der Fassungs-

teile aus nicht in den Brennpunkt fallen, am Heraustreten aus der

Lampe hindern. Man kann zu dem Zweck auch die betreffenden Stellen

der Birne oder der Fassung schwärzen. (D.R. P. 291961 v.18 . Aug.1915 .) i

Glühlampensockelbefestigung in elektrischen Grubenlampen.

Concordia Elektricitäts-Akt.- Ges. , Dortmund. Der kegelförmige
-

Mantel des Lampensockels wird in einer federnden Führung des Re-

flektors, und der über den Sockelboden hinaus verlängerte und mit

einer Wulst versehene Mittelkontakt wird in einer Klemmfeder lösbar

und verschiebbar gehalten. Dabei erhält der Mittelkontakt durch eine

innerhalb der Klemmfeder befindliche Schraubenfeder Leitungsschluß.

(D. R. P. 289653 vom 29. Dezember 1914.)

-

i

Glühlampe, deren Leuchtkörper bildliche oder figürliche Dar-

stellungen bildet. Progreß- Motoren- und Apparatenbau G.m.b.H.,

Charlottenburg. Durch undurchsichtige Schirme, Hülsen oder dgl.

verdeckte leuchtende Teile des Glühfadens werden als Zusatzwiderstand

benutzt. Die die Zusatzwiderstände verdeckenden Körper dienen als

Fadenträger. (D. R. P. 291620 vom 15. Oktober 1913.)
ï

Elektrodenanordnung für Bogenlampen mit übereinander-

stehenden Kohlen. DieTito L. Carbone, Charlottenburg. -

Unterkohle bist exzentrisch zur Oberkohle a angeordnet und so weit

an die einseitige Führungsstange c herangerückt, daß Stange und Kohle

a

annähernd im gleichen Schattenwinkel

liegen, um durch den schräg von unten

nach oben übergehenden Lichtbogen

nicht nur eine Lichtausstrahlung nach

den Seiten, sondern in erster Linie eine

solche senkrecht nach unten zu erzielen

und damit die Lichtausbeute der Lampe

zu verbessern . Zur Erzielung eines

guten Abbrandes der versetzt zueinander

stehenden Kohlen ist entweder ein be-

sonderer Blasmagnet vorgesehen , oder

es wird die Stromzuführung zur Unter-

kohle b selbst zur Beeinflussung des

Lichtbogens dahingehend verwendet,

daß ein Schrägbrennen der Kohlen

möglichst verhindert wird. Am Brenn-

ende der Oberkohle a wird eine Wärme-

aufspeicherungs- und -verteilungsvor-

richtung d angeordnet, um den Lichtbogen günstig zu beeinflussen

und einen guten Abbrand der Kohlen zu gewährleisten. (D. R. P. 291649

vom 20. März 1914.) i

-

a

&

Elektrische Glühlampe mit halbseitig verspiegelter Glashülle.

Julius Pintsch Akt.- Ges. , Berlin. Die Lampe soll ermöglichen,

die von einer Lichtquelle ausgehenden

Strahlen so zu verteilen, daß die Haupt-

menge in einer Richtung oder Ebene

gesammelt wird, während das Licht in

anderen Richtungen oder Ebenen an

das erstere Strahlenbündel sich an-

schließend mit abnehmender Stärke ver-

teilt wird. Die erzeugende Kurve des

Drehkörpers, aus dem die Glasglocke

gebildet wird, wird in dem Teil a aus

einem Parabelzweig und in dem an-

schließenden Teil b aus einem Ellipsen-

teil gebildet. Der Brennpunkt der

Parabel und der Mittelpunkt der Ellipse

liegen innerhalb der Lichtquelle c. Der

stark ausgezogene Teil a, b ist auf der

Hälfte der Glashülle verspiegelt, während

der gegenüberliegende Teil e die Licht-

strahlen durchläßt. (D. R. P. 290882 vom

31. Januar 1915.)
i

Effektbogenlampe. Gebr. Siemens & Co. , Berlin-Lichtenberg.

- Um das bei mineralisierten Bogenlampenelektroden häufig eintretende

Verschlacken der negativen Elektrode zu verhüten , was daher rührt,

daß Teile von Leuchtsalzen der positiven Elektrode durch den Licht-

bogen nach der negativen Elektrode befördert werden , wo sie nicht

verdampfen , sondern nur schmelzen , welcher Mangel sich besonders

bei geringen Lampenstromstärken zeigt, werden nach dieser Erfindung

der negativen Elektrode vorwiegend oder ausschließlich Salze der Al-

kalien (Carbonate, Borate und dgl .) einverleibt, welche gleichmäßig in

der ganzen Masse verteilt sind, während die positive Elektrode haupt-

sächlich die Leuchtzusätze enthält. Die Alkalisalze sollen in der negativen

Elektrode die Leuchtstoffe, welche von der positiven Elektrode ankommen

und sich an der negativen Elektrode anlagern , dort wieder zur Ver-

dampfung bringen, bevor sie sich zu Schmelzperlen vereinigen können.

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 175.
i

(D. R. P. 292068 vom 2. September 1913.)



Nr. 73/74. 1916 211Chemisch-Technisches Repertorium.

16. Anorganisch-chemische Industrie. Düngemittel.*)

Kühlen und Trocknen von heißen Löserückständen der Chlor-

kaliumfabrikation. Oscar Bothner Maschinenfabrik, Leipzig. —

Die heißen Rückstände der Chlorkaliumfabrikation backen, sofern sie

beim Erkalten in Ruhe gelassen werden, zu einem festen Ganzen zu-

sammen. Damit jedoch die Rückstände ohne weitere Zwischenarbeit

zum Versetzen der Schächte und Stollen verwendet werden können,

muß man sie in kaltem und losem Zustande erhalten. Um dies zu

erreichen, werden nach vorliegender Erfindung die heißen Löserück-

stände pneumatisch gefördert, so daß gleichzeitig mit der Förderarbeit

auch die Arbeit des Kühlens und intensiven Belüftens geleistet wird.

Die Rückstände gelangen dann in losem Zustande auf die Halde und

können von dieser pneumatisch, mit Baggern o. dgl., nach den Versatz-

stellen befördert werden. (D. R. P. 291793 vom 25. März 1914.)

Neuere Leonardschaltungen in Bergwerken. W. Wolf.

1915, S. 341-346, 357-362.)

i

(Kali

r

Über Stufenkrystallisatoren mit schmalen Kühlkästen. G. W.

Häberlein. (Kali 1914, S. 325-337.) r

Handbuch der Schwefelsäurefabrikation und ihrer Nebenzweige.

G. Lunge. 2 Bände. 1587 S. 56M. F. Vieweg & Sohn, Braunschweig.

Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von schwefliger

Säure durch gemeinsame Abröstung von Schwefelerzen und elemen-

tarem Schwefel, Paul Lehmann , Königsberg i . Pr. Der Versuch,

elementaren Schwefel in den Pyritröstöfen selbst zugleich mit dem Pyrit

P

abzurösten, ist bisher mißlungen,

weil der Schwefel in den Auf-

gebetrichtern vorzeitig schmolz

und die Aufgabevorrichtungen

verstopfte. Auch wenn man den

La Schwefel in die oberen oder

unteren Etagen der Pyritröstöfen

warf, kam man nicht zum Ziel,

weil im ersteren Falle die Öfen

zu heiß wurden , im letzteren

Falle Verflüchtigung von Schwe-

fel eintrat. Nach vorliegender

Erfindung wird der Schwefel

in besonderen Vorrichtungen a

abgeröstet, welche an den vor-

handenen Pyritröstöfen Pan-

gebracht werden ; die Gase des

Ofenswerden in bisherigerWeise

verarbeitet. Der guẞeiserne

Kasten a wird mit seinem offenen Ende in eine Öffnung O des Ofens

P eingesetzt. Der Raum b in dem Kasten dient zur Aufnahme des

Schwefels. Der Kasten besitzt eine Füllöffnung c mit Deckel d, der

mit Hilfe einer Stellschraube e eingestellt werden kann, um die Luftzufuhr

in das Innere des Kastens a regeln zu können. Die Wand fim Kasten

a .C

verhindert das Überlaufen des schmelzenden Schwefels. Der Kasten

wird zweckmäßig an einer der unteren Etagen des Ofens P an einer

Tür oder einer Reinigungsöffnung angebracht. Der in den Kasten

gefüllte Schwefel wird durch Einwerfen von glühendem Eisen oder

brennendem Pyrit entzündet, und es wird reichlich Luft zugeführt.

Infolge der entstehenden größeren Mengen von Schwefeldioxyd muß

die Ableitung der Gase rascher als bisher erfolgen, was durch Ver-

stärkung des Zuges leicht zu erzielen ist. (D. R. P. 291426 vom

17. Dezember 1914.) i .

Herstellung einer Kontaktsubstanz zur Erzeugung von Schwefel-

säureanhydrid. Badische Anilin- und Soda-Fabrik. Es ist bis-

her nicht gelungen, bei dem Schwefelsäure-Kontaktprozeß das teure

Platin durch einen billigeren Katalysator von gleicher Wirksamkeit im

Großbetriebe zu ersetzen. Wie Versuche ergeben haben, hat die Vanadin-

säure eine Wirksamkeit, welche der des Platins gleich- oder nahekommt,

wenn man sie in Gegenwart von Trägern, die sich in äußerst feiner

Verteilung befinden, anwendet. Ein solcher Träger ist z. B. fein-

gepulverter Bimsstein, dessen Teilchen einen Durchmesser von höchstens

20 besitzen. Die Vanadinsäure kann auf solchen Trägern aus ge-μ

eigneten Lösungen oder Verbindungen für sich oder zusammen mit

anderen, gleichfalls katalytisch wirkenden Stoffen niedergeschlagen oder

einfach mit ihnen gemischt sein, worauf gegebenenfalls das Gemisch

noch besonders geformt wird. Beispielsweise werden 316 T. geglühte

oder ungeglühte Kieselgur mit einer wässerigen Lösung von 50 T.

Ammoniumvanadinat und z. B. 56 T. Kalihydrat oder einem Alkalisalz

oder mit einer Lösung von 113 T. krystallwasserhaltigem Kaliumvanadinat

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 187.

angeteigt. Darauf wird soviel Wasser abgedampft, bis die Masse sich

zu Körnern formen läßt. Diese werden in einem Ofen bei 480 ° C.

mit Röstgasen und gegebenenfalls noch einige Zeit im Luftstrom er-

hitzt, worauf die Masse ohne weiteres verwendbar ist. Statt Kieselgur

kann man auch gefällte Kieselsäure (z. B. aus Wasserglas durch Fällen

mit Salzsäure und Auswaschen erhaltene Kieselsäure) oder Gemische

beider unter sich oder mit Bimssteinmehl verwenden. (D. R. P. 291792

vom 10. Oktober 1913.)

Gewinnung eines Düngemittels unter Verwendung der End-

laugen der Kalifabriken. Kaliwerke Großherzog von Sachsen

Akt. - Ges. , Dietlas, und Karl Hepke, Dorndorf im Rhöngebirge.

Bisher wurden die Kokereien durch die Preisdifferenz daran gehindert,

statt des Ammoniumsulfates das denselben Düngewert besitzende Chlor-

ammonium in größeren Mengen darzustellen, indem 100 kg 20grädige

Salzsäure nur so viel Ammoniak neutralisieren wie 51,6 kg 60grädige

Schwefelsäure. Man gelangt nach dieser Erfindung auf billigere Weise

zu Chlorammonium, wenn man eine anorganische Chlorverbindung mit

Ammoniak umsetzt, z. B. nach der Gleichung: MgCl2 + 2NH3 + 2H₂O

Mg(OH)2 + 2 NH4Cl. Diese Umsetzung soll mit Leichtigkeit in

großem Maßstabe durchgeführt werden können, da das Chlormagnesium

in ungeheuren Mengen in den Endlaugen der Kalifabriken zur Ver-

fügung steht. Die Absorption der Ammoniakgase der Kokereien kann

z. B. in einer Reihe von Türmen beliebiger Bauart bewirkt werden, in

welchen die Endlauge in feiner Verteilung mittels einer Streudüse den

Gasen entgegengeführt wird. Die unten abfließende Lauge wird im

Kreislauf so lange wieder benutzt, bis sie schwach ammoniakalisch

geworden ist. Das Empyreuma der Gase wird durch die Magnesia

festgehalten, so daß die Lauge zum Schluß empyreumafreies Chlor-

ammonium enthält. Die in der Endlauge enthaltenen geringen Mengen

Chlorkalium und Chlornatrium wirken für Düngungszwecke günstig.

Die aus der Endlauge ausgefällte Magnesia wird in Filterpressen ab-

geschieden und auf handelsfertige Magnesia in üblicher Weise verarbeitet,

während aus der klaren Lauge durch Eindampfen bei mäßiger Tempe-

ratur in Vakuumapparaten und Abkühlen das Chlorammonium zum

größten Teile abgeschieden wird. Die zurückbleibenden Mutterlaugen

gelen wieder in den Betrieb zurück. (D.R. P. 292 209 v. 29. Jan. 1915 ) i

De

Darstellung von ammoniumchloridhaltigen Düngemitteln oder

von reinem Ammoniumchlorid. Dr. H. Precht, Hannover.

Wechselzersetzung zwischen Ammoniak und Magnesiumchlorid soll

nicht vollständig sein, indem sich nach teilweiser Fällung von Magnesia-

hydrat ein Doppelsalz von Ammonium Magnesiumchlorid bilden soll,

welches etwa 21 % NH4Cl, 37 % MgCl und 42 % H2O enthält. Der

Stickstoffgehalt in diesem Doppelsalz beträgt nur 5,5 %, so daß es als

Pflanzennährstoff in der Landwirtschaft nicht verwendet werden kann.

Auch durch teilweise Entwässerung dieses Doppelsalzes kann man den

Stickstoffgehalt nur auf 9-10 % erhöhen , so daß es auch in diesem

Zustande gegenüber Ammoniumsulfat nicht konkurrenzfähig ist. Nach

vorliegender Erfindung löst man Ammonium-Magnesiumchlorid in so-

viel warmem Wasser auf, daß eine Zersetzung in beim Erkalten sich

ausscheidendes Ammoniumchlorid und in Magnesiumchlorid eintritt,

welches neben unzersetztem Doppelsalz in der Mutterlauge gelöst bleibt.

Man sol durch einmalige Krystallisation 30-40 % NH4Cl von dem im

Doppelsalz vorhandenen Ammoniumchlorid gewinnen. Um diese Aus-

beute zu erzielen , löst man bei Siedetemperatur 100 T. Doppelsalz in

etwa 55 T. Wasser. Aus der nach dem Krystallisieren übrigbleibenden

Mutterlauge kann man je nach dem Eindampfen eine zweite Krystalli-

sation von der Zusammensetzung des ursprünglich angewendeten Doppel-

salzes erhalten. Wenn nach der zweiten Krystallisation die Mutterlauge

`noch weiter eingedampft wird, so bleibt nach der dritten Krystallisation

eine Mutterlauge übrig, welche aus fast reinem Magnesiumchlorid be-

steht, in welchem nur noch Spuren von Ammoniumchlorid enthalten

sind. Wenn man die zweite Krystallisation nochmals in geringen Mengen

Wasser löst und von neuem krystallisieren läßt, so erhält man wieder

Ammoniumchlorid. Durch wiederholte Krystallisation kann man das

Doppelsalz vollständig in Ammoniumchlorid und in eine Mutterlauge

von Magnesiumchlorid trennen. Da Ammoniumchlorid in Alkohol un-

löslich, Magnesiumchlorid dagegen löslich ist, so kann man das Doppel-

salz auch mit einem Gemisch von Alkohol und Wasser in ähnlicher

Weise zersetzen wie mit Wasser allein, sei es durch Krystallisation aus

warmer Lösung oder durch Rühren bei gewöhnlicher Temperatur. Das

Produkt dient im wesentlichen in der Landwirtschaft als Stickstoffdünger,

und zwar für sich allein oder in Mischung mit Kalisalzen oder anderen

Pflanzennährstoffen. (D. R. P. 292174 vom 23. März 1915.) i

Englands Befürchtungen vor der deutschen Ammoniakindustrie.

H. G. (Chem. Ind. 1915, Bd. 38, S. 479–480.)
r
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Vortrag im Anschluß an die Besichtigung des Stickstoff-Kohlen-

säurewerkes in Kitzingen a. M. im September 1915. H. Braun.

(Ztschr. Sauerstoff- u. Stickstoff- Ind. 1915, Bd. 7, S. 89–91 .)

"

-

r

Die Fabrikation nitrierter Produkte auf biologischem Wege.¹)

Henry Rousset. (Rev. gén. Chem. pure et appl. 1916, Bd. 19, S. 16—26.) r

Anreicherung phosphorsäurehaltiger Mineralien oder phos-

phathaltiger Mergel. Dr. Adolph Frank, Charlottenburg. Viele

phosphorsäurehaltige Mineralien oder Mergel enthalten größere

Mengen kohlensauren Kalkes oder Atzkalkes , wodurch einerseits der

Prozentgehalt an wirksamem Phosphat herabgedrückt und die

Transportkosten erhöht werden , während anderseits bei der Dar-

stellung von Superphosphat ein unnötiger Aufwand an der zum Auf-

schließen erforderlichen Säure sich ergibt. Um die genannten lästigen

Nebenbestandteile zu entfernen, wird nach vorliegender Erfindung in den

an kohlensauren Kalk reichen Phosphaten oder Mergeln zunächst durch

Brennen in Kalköfen das Calciumcarbonat in Ätzkalk umgewandelt,

wobei man zweckmäßig die Brenntemperatur unter gleichzeitiger Zu-

führung von Wasserdampf möglichst niedrig hält. Nachdem sodann

¹) Rev. gén. Chem. pure et appl. 1915, Bd. 18, S. 95–113.

das Brenngut durch Löschen und Mahlen möglichst fein zerteilt is

wird es mit einer Lösung von Chlorcalcium behandelt, deren Stärke dr

Beschaffenheit des Minerals von Fall zu Fall anzupassen ist. Dabei

löst sich der größte Teil des Atzkalkes unter Bildung von Calcium-

oxychlorid auf. Die Lösung von Calcium oxychlorid wird aus der

schlammigen Masse durch Filter oder Filterpressen und nachheriges

Aussüßen mit reinem Wasser entfernt. Aus der erhaltenen Lösung

wird der gelöste Ätzkalk dadurch entfernt, daß man durch Einleiten

von Kohlensäure oder solche enthaltenden Rauch- oder Kalkofengasen

den Atzkalk in Form von kohlensaurem Kalk niederschlägt und auf

diese Weise durch Wiedergewinnung des größten Teiles des ursprüng-

lich benutzten Chlorcalciums eine bedeutende Ersparnis an diesem

Hilfsstoff erzielt. Das nach Ausziehen des Atzkalkes verbleibende an-

gereicherte Phosphat wird nach üblichen, den örtlichen Verhältnissen

anzupassenden Verfahren getrocknet. Auch aus der Thomasschlacke,

welche neben dem Quadriphosphat noch einen bedeutenden Überschuß

an Ätzkalk enthält , kann letzterer auf die angegebene Weise durch

Behandlung mit Chlorcalciumlösung zum größten Teil entfernt und

das Thomasschlackenmehl dadurch in seinem Prozentgehalt an Phosphat

angereichert werden. (D. R. P. 292090 vom 1. November 1914.) i

33. Elektrochemie. Elektrotechnik.*)

Maschine zur Herstellung von Beutelelektroden für galvanische

Elemente. Fritz Braun , Erfurt. Das Einpressen der Beutelkohlen

in die Form erfolgt durch eine Preßschnecke, welche in einem Preß-

rumpf angeordnet ist, und welcher die Beutelkohle unter geringer Vor-

pressung zugeführt wird. Zweckmäßig ist die Preßschnecke wagerecht

angeordnet, und die Preßformen sind in einer um einen wagerechten

Zapfen drehbaren Formscheibe angebracht. Der Ausstoßer für die fertig-

gepreßten Kohlenelektroden treibt beim Eintreten in die Form gleich-

zeitig die Preßschnecke an. (D. R. P. 291497 vom 15. Juli 1915.) i

Thermosäule. Edmund Altenkirch, Fredersdorf bei Berlin ,

und Dr. Georg Gehlhoff , Berlin - Friedenau. Um den Wirkungs-

grad von Thermosäulen zu steigern , wählte man bisher Metalle von

möglichst großem Abstand in der thermo- elektrischen Reihe. Nach

vorliegender Erfindung wird an positiver Stelle in der Thermosäule die

Antimon-Tellur- Legierung oder -Verbindung von der ungefähren Zu-

sammensetzung Sb2Tes benutzt, welche ein verhältnismäßig gutes Leit-

verhältnis, nämlich etwa 0,42 des für reine Metalle geltenden Wertes,

besitzt, während im allgemeinen Legierungen von relativ hoher Thermo-

kraft ein viel ungünstigeres Leitverhältnis besitzen. Vereinigt man hier-

mit als elektronegatives Material eine Wismutlegierung mit etwa 1/10

Antimon, so soll man ein Thermoelement mit einer gemessenen Thermo-

kraft von etwa 170 Mikrovolt und einer effektiven Thermokraft von etwa

125 Mikrovolt erhalten, so daß die Wirksamkeit dieser neuen Thermosäule

gegenüber derjenigen der bisher bekannten auf etwa das Doppelte gesteigert

ist. Die elektrothermischen Kältewirkungen sollen noch in stärkerem

Maße erhöht werden, indem man etwa 20° C. Temperaturdifferenz in

einem Thermoelement erzeugen kann. (D.R.P.291 521 v. 4. März 1915.) i

Die Struktur von Kupferniederschlägen aus der technischen

Galvanoplastik. A. Sieverts und W.Wippelmann. Bei der mikro-

skopischen Betrachtung der mit HEYNScher Kupferammonchloridlösung

geätzten Querschnitt- und Ansichtflächen läßt sich der Einfluß von

Sulfatmenge, Säuregrad und Stromdichte erkennen. Die Struktur zeigt

stets senkrecht zur Formseite wachsende Krystallite, deren Stärke mit

Erhöhung der Stromdichte und der Dicke der Kupferschicht zunimmt,

sie zeigen keilförmiges Breitenwachstum. Daher ist die Struktur bei

der langsamen und Überzugsgalvanoplastik (20-25% Sulfat, 2-3 bis

7% Säure und 0,01-0,02 Amp.) feiner als bei der Schnellgalvanoplastik

(25% und mehr Sulfat, 0,7-0,8 % Säure und 0,03-0,1 A.) . Beim EL-

MORE-Verfahren stört der immer wieder bei der Umdrehung des Körpers

überglättende Achat das unregelmäßige Breitenwachstum der Krystallite

und ruft feine Parallelschichtung der Flächen hervor. Die Härte (Ritz-

härte nach MARTENS) auf der Formseite ist geringer als wie bei be-

wegter Elektrode der Versuche von SIEVERTS und WIPPELMANN, sie ist

von den Formen abhängig und sehr verschieden ; hohe Stromdichte

scheint sie zu vergrößern. Auf der Badseite ist die Härte um so größer,

je feiner das Gefüge. (Ztschr. anorg. Chem. 1915, Bd. 93, S. 287-310.) ak

Elektroplattieren mit Kobalt. (Chem. News 1915, Bd. 112, S. 288.) r

Einführung in die technische Elektrochemie. P. Askenasy.

Gr. 8°. 314 S. 12 M. F. Vieweg & Sohn, Braunschweig.

Erzeugung von elektrolytischen Bronzeniederschlägen aus

alkali- und cyankalihaltigen Lösungen von Kupfer und Zinn . Dr.

William Treadwell , Charlottenburg, und Dr. Edwin Beckh,

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 172.

-
Nürnberg. Bei den bisherigen Verfahren dieser Art soll sich ergeben

haben, daß in den benutzten Bädern das Kupfer sich noch um einige

Zehntel Volt edler verhält als Zinn. Man soll nun nach dieser Er-

findung Bäder erhalten , in denen sich Zinn ebenso edel oder noch

edler als Kupfer verhält, wenn den alkali- und cyankalihaltigen Kupfer-

und Zinnlösungen Alkalisulfid oder Alkalioxalat zugesetzt wird, wobei

sich gut haftende und glänzende Überzüge aus Bronze abscheiden

sollen. Beispielsweise werden zu einer wässrigen Lösung von 50 g

Kupfersulfat 104 g Cyankalium und 70 g Kaliumhydroxyd gegeben.

Anderseits werden 480 g Schwefelnatrium in Wasser gelöst und 82 g

Zinnkaliumchlorid zugefügt, darauf werden beide Lösungen vermischt

und auf zwei Liter mit Wasser verdünnt. Unter Verwendung von

Bronze- und Kupferanoden wird dann bei etwa 40 ° C. und einer

Stromaichte von 1-5 Amp. elektrolysiert, wobei man zur Erzeugung

von dicken Überzügen den Zinngehalt von Zeit zu Zeit durch Hin-

zugabe von Zinnsalz ergänzt. Der Cyankaligehalt muß in größeren

Zeitabschnitten kontrolliert und ergänzt werden. Ersetzt man in diesem

Beispiel das Schwefelnatrium durch 37 g Kaliumoxalat, so erhält man

eine trübe Lösung, welche durch Zusatz von etwas Kalilauge geklärt

und bei 40 ° C. und 1-2 Amp. elektrolysiert wird. (D. R. P. 290 090

vom 4. Dezember 1913.)
i

Elektrische Widerstandsschweißung ringförmig oder ähnlich

Der
gestalteter Werkstücke. Richard Mack, Berlin -Tempelhof.

zu schweißende Ring ist nicht nur mit an die Sekundärwicklung des

Schweißtransformators angelegten Elektroden verbunden, sondern wird

zugleich um den zu diesem Zweck zerlegbaren Eisenkern des Schweiß-

-

transformators herumgelegt. In

der schematischen Abbildung be-

zeichnet a den zu schweißenden

Gegenstand in Form eines Ringes

oder Reifens und b die Sekundär-

windung, während c das Blech-

paket, welches die Teile a und

b umgibt, und d die Primär-

wicklung des Transformators be-

zeichnet. Bei e ist das Schweiß-

objekt seitlich des Schweißstoßes

mit den klemmenartig ausgebil-

deten Polen des Leiters derart

vereinigt, daß der in letzterem

erzeugte Strom übertreten kann.

Ist der Transformator in Tätigkeit,

so wird sowohl im Schweißobjekt

als auch in der Zusatzsekundär-

windung der zur Schweißung er-

forderliche Strom in gleicher

Richtung reduziert und infolge

der Vereinigung bei e gemeinsam

durch den Schweißquerschnitt ge-

leitet. Es soll sich dadurch eine

Energieersparnis um 20-40% und eine Verbilligung der Herstellungs-

kosten der Schweißeinrichtung ergeben, indem die Zusatzwindung b

im Querschnitt um 20-40 % schwächer gehalten werden. Das Blech-

paket c kann zum Herausnehmen des Schweißobjektes bequem ge-

öffnet werden . (D. R. P. 291 278 vom 19. März 1914.)

d

i

Verlag der Chemiker-Zeitung Otto v. Halem in Cöthen (Anhalt). Druck von August Preuß in Cöthen (Anhalt).
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11. Anlagen. Kraft- und Arbeitsmaschinen. Apparate.")

Verwendung von Osmium und Ruthenium oder ihren Ver-

bindungen für katalytische Zwecke. Badische Anilin- und

Soda-Fabrik. - Wegen des hohen Preises der genannten Stoffe

verwendet man sie für katalytische Zwecke auf besonderen Trägern,

um größtmögliche Oberflächenentwicklung zu erzielen. Nach dieser

Erfindung kann man die Verteilung auf den Trägern auf besonders

einfache und zweckmäßige Weise erreichen, wenn man die genannten

Metalle in Form von Lösungen der Verbindungen ihrer sauren Oxyde

mit starken Basen , insbesondere in Form der Alkali - Osmate und

-Ruthenate aufbringt. Die erhaltenen Kontaktmassen können entweder

direkt oder nach vorheriger besonderer Behandlung, wie z. B. Erhitzen,

Einwirkung von alkalischen , sauren oder reduzierenden Mitteln usw.,

für die Katalyse verwendet werden. Gleichzeitig mit den genannten

Sauerstoffverbindungen des Osmiums und Rutheniums kann man auch

indifferente oder als Aktivatoren wirkende Stoffe oder Metallverbin-

dungen, welche als solche oder deren Metalle als Katalysatoren wirken,

oder solche Metalle selbst aufbringen. Als Träger können Asbest,

Magnesia, Tonerde , Bimsstein , Meerschaum, Ton , Zement, Kieselgur,

Metalle, Kohle usw. Anwendung finden. Beispielsweise werden Körner

von Meerschaum mit einer Lösung von Kaliumosmat in verd. Kalilauge

getränkt und das Wasser im Vakuum verdampft , derart , daß auf dem

Träger 2-5 % Kaliumosmat haften. (D. R. P. 292242 v . 22. Dez. 1912.) i

Das technische Versuchswesen in den Vereinigten Staaten von

Nord-Amerika. R. Zaloziecki. (Sonderabdr. a. »Österr. Wochenschr.

f. d. öff. Baudienst « 1915, Heft 34 und 36, Wien 1915.) r

Jahresbericht der amerikanischen Gesellschaft für Material-

prüfung. Kautschukprüfung. (India Rubber World 1915, Bd. 52, S. 611.) kr

Die Einrichtung eines chemischen Handelsamtes in England.

H. G. (Chem. Ind. 1915, Bd. 38, S. 480-481 .) r

Die Ballonstoffabrikation in Europa. (India Rubber World 1915,

Bd. 52, S. 649-651 .) kr

Eine technologische Studie über die Wirkung des Reckens und

Glühens unter besonderer Berücksichtigung der Zerreißversuchs-

dauer. W. Müller. (Ztschr. Ver. d. Ing. 1915, Bd. 59, S. 933.) r

Zylinder zur Aufnahme komprimierter Gase und Säuren .

Friedr. Pichler, Ingolstadt. -Der Zylinder ist aus einzelnen , ge-

dichtet aneinander gefügten , Kugelabschnitte oder annähernd Kugel-

abschnitte bildenden starren Ringen zusammengesetzt. (D. R. P. 291718

vom 28. August 1915.) i

Vorrichtung zum Heben und Fallenlassen der Stampferstangen

bei Röhrenstampfmaschinen. Maschinenfabrik Hochdorf Frey

& Co., Hochdorf i . d. Schweiz. Die Stampferstange wird zwecks

Hebung bei der Aufwärtsbewegung eines auf und ab bewegten Klemm-

rahmens mit diesem gekuppelt und bei dessen Abwärtsbewegung wieder

freigegeben. (D. R. P. 291920 vom 6. Mai 1913.) i

Steuerung für hydraulische Pressen, welche mit verschiedenen

Drucken arbeiten. P. M. Duyvis & Co. , Koog in Holland. (D. R. P.

291912 vom 22. Juni 1915.) i

Trocknen von körnigem Gut im Gleichstrom. J. A. Topf

& Söhne, Erfurt. Das zu trocknende Gut wird als geschlossene

Masse von gleichmäßiger Schichthöhe ununterbrocheu im Gleichstrom

mit dem Trockenmittel durch einen Schacht geleitet, welcher dem

Böschungswinkel des Gutes angepaßte Einbauten und einen in der

Höhe verstellbaren Zulauf besitzt. (D. R. P. 291 846 v. 5. Juni 1912.) i

Vorrichtung zum Abscheiden von Wasser aus Dämpfen oder

Gasen mit Zerlegung der Dämpfe in mehrere Strahlen , welche

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 209.

4

-

schräg gegen Prallflächen geleitet werden. G. Heinrich Wich-

mann, Bremen. Die schräg eingeführten Strahlen der Dämpfe werden

noch seitlich abgelenkt und in je eine besondere Abscheidekammer

geführt. (D. R. P. 291980 vom 1. Januar 1914.)
i

Dampfwasserableiter. G. Heinrich Wichmann, Bremen. -

Die mit dem Dampfwasser in Berührung kommenden Teile sind aus

schlechten Wärmeleitern hergestellt oder mit solchen überzogen. (D. R.P.

291956 vom 12. April 1914.) i

Quecksilberdampfapparat mit geheizter Anode. Allgemeine

Elektrizitäts - Gesellschaft, Berlin. - Die Heizung erhält die Tem-

peratur der Anode und gegebenenfalls auch deren Umgebung ungefähr

auf der Höhe des Siedepunktes des Quecksilbers unter Atmosphären-

druck. (D. R. P. 291711 vom 16. Oktober 1913.)
i

Einrichtung zur Heizung der Anoden von Quecksilberdanipf-

gleichrichtern. Allgemeine Elektrizitäts - Gesellschaft, Berlin. -

Die Anoden und auf ihnen etwa angebrachte Schutzzylinder werden

durch Induktionswirkung geheizt. (D. R. P. 291 881 v. 16. Mai 1915.) i

e

C

6

-

Elektrische Kochvorrichtung, bei welcher der Heizkörper mittels

einer Druckplatte angepreßt wird. Deutsche Gasglühlicht Akt.-

Ges. (Auergesellschaft), Berlin. Die Abbildung zeigt die Koch-

vorrichtung vor dem Anpressen des Heizkörpers. Das Heizgefäß a ist

mit einem ebenen Boden versehen, in dessen

a.Mitte der Schraubenbolzen g hart angelötet ist.

Zwischen dem Heizkörper c und der Mutter

des Schraubenbolzens g ist die schwach kegel-

förmige Druckplatte d mit dem Wulst e am

Rande und der Ausbuchtung f in der Mitte

vorgesehen. Der Boden des Kochgefäßes wird

durch die Büchse b abgedeckt. Die zunächst

nur am Rande anliegende Druckplatte d wird

durch Anziehen der Schraubenmutter durchgedrückt , bis sie eben ge-

worden ist und mit ihrer ganzen Fläche außer der Ausbuchtungƒ auf

dem Heizkörper c aufliegt. Die Dicke der Druckplatte d und ihre

Konizität wird derart bemessen , daß beim Anziehen der Schrauben-

mutter die Druckplatte d in die ebene Form gebracht wird, ohne daß der

Gefäßboden seine ebene Gestalt verliert. (D.R. P. 291753 v. 13. Dez. 1914.) i

Ölrückgewinnungsanlage. Julius Teegen, Nienstedten b. Ham-

burg. Die Anlage soll das von der Maschine an Bord von See-

dampfschiffen abtropfende Ol sammeln und filtrieren , um es in ge-

brauchsfähigen Zustand zurückzuführen. Die Anlage muß alle Be-

wegungen des Schiffes unbeschadet ihrer Wirksamkeit mitmachen können

und mit möglichst geringen Anschaffungs- und Unterhaltungskosten ohne

viel Wartung ihren Zweck erfüllen. (D. R. P. 291781 v. 8. Sept. 1915.) i

Schalldämpfungsvorrichtung für die Ansaugluftventile an Öl-

motoren. Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag, Falun in

Schweden. Vor dem Ventil ist eine poröse, schalldämpfende , den

ganzen lichten Querschnitt der Ansaugleitung deckende Masse an-

gebracht. (D. R. P. 291870 vom 19. Februar 1915.)

--

i

Ersatz für Benzin (als Automobilbetriebsstoff) und Gummi-

bereifung. Fischl. Als Ersatz kommen in Deutschland Schwer-

benzin und Benzol sowie Spiritus in Betracht, fernerhin Mischungen

von Spiritus mit Benzin oder Benzol oder Petroleum oder anderen

leichten Kohlenwasserstoffen. Empfohlen werden auch Mischungen

von Aceton und Spiritus. Gute Betriebserfahrungen liegen vor mit

95 % ig., normal mit Holzgeist und Pyridin denaturiertem Spiritus wie auch

mit speziellem Motorenspiritus , der aus Mischungen von Spiritus mit

Benzol besteht. Für die Gummibereifung ist ein Ersatz bisher noch

nicht gefunden. (Gummi-Ztg. 1915, Bd. 29, S. 1043.)
kr
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12. Verfahren und Apparate zum Mischen und Trennen.*)

Zerkleinerungsvorrichtung mit umlaufendem Mahlring und

innenliegenden Mahlwalzen. Gebr. Pfeiffer, Kaiserslautern. — Der

Mahlring trägt an seiner Außenseite beliebig gestaltete Förder- oder

Wurfschaufeln , wobei ein durch die Mühle streichender Luftstrom,

welcher in seiner Stärke regelbar sein kann , das fertige Mahlprodukt

wegführt. (D. R. P. 291770 vom 23. Juni 1915.)

་

Abb. 1.

i.

Klassierungssieb für Kohlen und anderes Massengut, bestehend

aus mehreren übereinanderliegenden, an Lochweite von oben nach

unten abnehmenden Sieben. Emil Feldhaus, Hochemmerich a. Rh.

- Die Abbildungen zeigen das Sieb im Grundriß und in senkrechtem

Längsschnitt. Über dem Boden a eines nach oben und nach einer

Seite hin offenen Gehäuses b sind mehrere siebartig durchlöcherte

Platten c, d ... angeordnet. Die Durchlaßöffnungen der oberen Platte d

sind . so beschaffen, daß

nurden Nuẞkohlenstücken

und dem Kohlengrus der

Durchtritt ermöglicht ist.

DieDurchlaßöffnungen der

unter d liegenden Platte c

lassen nur den feinen

Kohlengrus durchtreten.

Von der Platte g führt ein

durch eine Klappe ƒ ver-

schließbarer Schachtg nach

aufen, während der Boden

a des Gehäuses b Off-

nungen aufweist, welche

durch Klappen h, i ver-

schließbar sind. Die

Klappen f, h, i können

durch außerhalb des Ge-

häuses b liegende Hand-

hebel bewegt werden. Die Vorrichtung befindet sich zweckmäßig in

etwas geneigter Lage unter einem Förderwagenkipper und wird auf

geeignete Weise in Rüttelbewegung versetzt. Von der auf die obere

Siebplatte d geschütteten Kohle fallen Nußkohle und Kohlengrus auf

die nächste Platte c, während die Stückkohle auf der Platte d zurück-

bleibt. Das gleiche ist mit der Nußkohle auf der Platte c der Fall,

während der Kohlengrus auf den Boden a des Behälters b gelangt.

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 209.

a

Abb. 2.

d

Sind die Klappen h, i geschlossen und ist die Klappe ƒ offen, so gleitet

die Nußkohle in den Schacht g, während der Kohlengrus sich am Ende

des Bodens a mit der von der Platte d kommenden Stückkohle vermischt.

Man kann durch entsprechende Stellung der Klappen f, h, i auch andere

Kohlenmischungen erzielen. (D. R. P. 291692 vom 24. Juni 1915.) i

Steuervorrichtung für Schleudermaschinen mit zeitweiliger

Entleerung , bei welchen der Einlauf veränderlich ist und die ver-

schiedenen Schaltungen während der Entleerung der Schleuder zeitlich

gleichmäßig sein müssen. Dr.- Ing. Gustav ter Meer, Hannover-

Linden. (D. R. P. 291832 vom 8. Juli 1913.) i

Schleuder mit Einrichtung zum Zuteilen des Schleudergutes

mittels eines in die Zufuhrleitung eingebauten Schaufelrades.

Dr.- Ing. Gustav ter Meer, Hannover- Linden. (D. R. P. 291915 vom

9. Dezember 1913.) i

Trommelfilter für Flüssigkeiten mit schwebenden Fremd-

körpern, bei welchem eine der Trommelmantelfilterfläche gegenüber

angeordnete gesonderte Fördervorrichtung die Fremdkörper unter-

halb der Flüssigkeitsoberfläche erfaßt. Ernst Babrowski , Grün-

berg i. Schl. Die mit Fremdkörpern beladene Flüssigkeit gelangt
-

durch die Öffnung o in

dieFiltertrommelkammerb,

wobei sie die Mantelfilter-

fläche durchströmt und

durch die Ausflußöff-

nungeng den Apparat ge-

reinigt verläßt. Die zu-

rückbleibenden Fremd-

körper setzen sich unter

der Flüssigkeitsoberfläche

auf dem Boden der Trom-

melkammeraboderbleiben

in der Flüssigkeit schwebend. Sie werden von der gegenüber dem

Trommelmantel eingebauten Fördervorrichtung h erfaßt und auf der

Rinne c aus dem Apparat herausgeschoben. Durch die Löcher i im

Boden der Förderrinne c fließt ein Teil der Flüssigkeit gereinigt ab,

wobei der Flüssigkeitsstrom die Fremdkörper mitnimmt und sie dem

Förderer h zuführt. Die Löcher i im Förderrinnenboden werden durch

die Schaufeln des darüber gleitenden Förderers dauernd rein erhalten.

(D. R. P. 291 687 vom 21. Januar 1913.)

13. Brennstoffe. Feuerungen.Feuerungen. Öfen.

7

14

Kombinierter Salzbad- und Vorwärmofen für Koksfeuerung mit

Umkehrung des Feuergasstromes in parallel übereinander angeord-

neten Kanälen. Gebr. Pierburg, Berlin. - Die Abbildung zeigt

den Ofen im senkrechten Längsschnitt. An den Feuerungsraum 1

schließt sich der Feuerkanal an, welcher aus zwei übereinander liegenden

Teilen 2 und 3 besteht und eine Schleife bildet. Der Wendepunkt der

Schleife ist als Heizraum 4 des Salzbades 5 ausgebildet. An dieser

Stelle kehrt der Strom der aus dem Kanalteil 2 ankommenden Feuer-

gase seine Strömungsrichtung um, so daß er im Kanalteil 3 in ent-

gegengesetzter Richtung strömt. Der Teil 3 mündet in den Heizraum 6

der Vorwärmmuffel 7, über wel-

chem sich die zur Esse führende

Öffnung 8 befindet, welche

durch einen Schieber 9 ge-

schlossen werden kann. In

den Kanalteil 3 ist ein Regel-

schieber 10 eingeschaltet. Die

Decke 11 des Feuerungsraumes 1

bildet gleichzeitig einen Teil des

Bodens des Kanalteiles 3, wel-

cher die Abgase des Salzbad-

heizraumes 4 zur Vorwärm-

muffel 7 führt. Der durch die

Decke des Feuerungsraumes ab-

geleitete Teil der Wärme wird von diesen Abgasen aufgenommen und

der Vorwärmmuffel zugeführt. Anderseits schützen die durch den

Kanal 3 geführten Gase die im Kanal 2 sich bewegenden frischen

Heizgase vor starker Abkühlung. Um kalte Luft von dem Salzbad

möglichst fern zu halten, sind zwischen den beiden Kanalteilen Ver-

bindungskanäle 12 angebracht, welche die durch den Zug in den

5

40

12 2 11 13

Generatoren. Dampfkessel.*)

i

Feuerungsraum 1 mitgerissene Luft unmittelbar nach dem Kanalteil 31

überführen , ehe sie zu dem Salzbadbehälter 5 gelangen kann. Als

Verbrennungsluft wird dem Koksfeuer Gebläseluft zugeführt. Um den

Vorwärmraum 6 unmittelbar von dem Feuerungsraum 1 aus beheizen

zu können , sind in der Decke 11 Verbindungskanäle 13 angebracht,

welche mittels Schieber 14 abgesperrt werden können. (D. R. P. 291836

vom 3. August 1915.) i

-

W

Elektrisch betriebener, steuerbarer Füllwagen für Koksöfen.

Karl Frohnhäuser, Dortmund. Von den vier Laufrädern des

Füllwagens W sind die auf einer Seite befindlichen Räder a zylindrisch

gestaltet und laufen ohne Spurkränze auf

den Schienen c, während die zwei Räder b

der anderen Seite des Wagens mit doppelten

Spurkränzen eine Leitschiene d umfassen

und mit den zugehörigen Motoren ƒ in

einem Bügel g um vertikale Achsen z- z

drehbar gelagert sind, so daß sie nach Be-

ileben gesteuert werden können. Der Führer

sitzt auf dem Brett h an der Langseite des

Wagens, mit dem Rücken nach diesem,

und hat rechts und links je einen Griff i

in der Hand, mittels deren er die beiden Drehgestelle nach Belieben

steuern kann. Der Wagen kann infolgedessen Kurven von kleinstem

Durchmesser durchfahren. (D. R. P. 291540 vom 29. Oktober 1915.) i

9.

Der Einfluß des Gehalts an unverbrennlichen Bestandteilen des

Brennstoffs auf den Wirkungsgrad. A. Dosch. (Ztschr. Dampfk.- u.

Maschinenbetr. 1915, Bd. 38, S. 273.)

Unterschubfeuerung mit Druckluftzuführung. Emil Rohr, Char-

lottenburg. Der im übrigen vollwandige Brennstofförderkanal steht mit

der Druckluftleitung durch Öffnungen in Verbindung, durch welche ein

") Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 192. Luftstrom nach der Feuerung hingeht. (D. R. P. 291 764 v. 23. Mai 1915.) i
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am Umfang, bei den feststehenden an der zentralen Offnung sich be-

finden. Sobald das Röstgut auf diese Weise über sämtliche Etagen des

von der Feuerung s aus beheizten Ofens geführt ist, verläßt es die

untere feststehende Etage und gelangt durch den geneigten Kanal t zu

der Entnahmestelle. Dieser Röstofen soll zum Brennen von reichem

und armem Pyrit, von Blende, Nickelerzen sowie zur chlorierenden und

sulfatisierenden Röstung geeignet sein. (D.R. P. 291 886 v. 24. Mai 1914.) i

Rostfeuerung mit am Feuerbrückenende angebrachter schräger

Lochplatte. Blohm & Voss, Kommanditgesellschaft auf Aktien ,

Hamburg. Zwischen der Lochplatte und der freien Rostfläche ist

eine tote Rostfläche eingeschaltet. (D. R. P. 291908 v. 23. Jan. 1914.) i

Selbsttätige, mit Hilfsfeuerung zum Anheizen ausgestattete Öl-

feuerung, bei welcher das Öl durch überhitzten Dampf vergast und

zerstäubt wird. Schweizerwerke , G. m. b. H., Mannheim. Für

die Erzeugung des Zerstäuberdampfes ist ein eigener , als Wasserrohr-

kessel ausgebildeter Dampfkessel angeordnet, dessen Rohre zusammen

mit einem Überhitzer in einer besonderen Heizkammer untergebracht

sind. Diese Heizkammer steht unten dauernd mit dem Verbrennungs-

raum der Hilfs- und der Olfeuerung durch Kanäle in Verbindung und

wird oben durch eine bei Erreichung eines bestimmten Dampfdruckes

im Dampferzeuger sich selbsttätig schließende Klappe geschlossen. Dabei

wird die Verbrennungsluft durch Kanäle im Mauerwerk sowohl durch

die Hilfs wie durch die Olfeuerung erwärmt. (D. R. P. 291824 vom

30. Oktober 1912.) i

Schrägliegender Wanderrost mit zwischen je zwei gleichzeitig

als Führungskettenbolzen dienenden Querbolzen eingeschobenen

Roststäben. Linke-Hofmann-Werke, Akt. - Ges. , Breslau. - Die

Roststäbe sind mit ineinander greifenden , eine treppenrostartige Ge-

staltung ergebenden Querrippen besetzt. Je zwei hintereinander folgende

Roststäbe stützen sich mit ihren benachbarten Lagerenden auf denselben

Querstab. Dabei sind die einander zugekehrten Stirnflächen der Brennbahn

zweier hintereinander folgender Roststäbe nach demselben um die ge-

meinsame Drehachse der beiden zugehörigen Lagerenden als Mittelpunkt

geschlagenen Kreisbogen gekrümmt. (D. R. P. 291 866 v. 17. Juni 1914.) i

Mechanischer Etagenröstofen mit abwechselnd feststehenden und

drehbeweglichen Herdflächen. Siegfried Barth, Düsseldorf- Ober-

kassel. Die drehbeweglichen Herdflächen sind auf einer gemein-

samen senkrechten Welle angeordnet, und die Etagen bestehen aus

einem inneren metallenen Gerippe mit einer Umkleidung aus Schamotte

oder dergl. Die Abbildung zeigt einen senkrechten Schnitt durch den

Röstofen. In dem oberen Teil des Ofenschachtes a ist eine Anzahl

tellerartiger Etagen angeordnet, und zwar unbewegliche, mit dem Ofen-

schacht a fest verbundene Etagen b und drehbewegliche Etagen b¹ in

wechselnder Folge. Letztere sitzen auf einer zentral im Ofenschacht a

drehbar gelagerten Hohlwelle. Diese Hohlwelle besteht aus zwei kon-

achsialen Rohren c und c¹ , von denen c als Zuleitung, c¹ als Ableitung

für die Kühlluft dient, welche durch die mit Hohlräumen versehenen

tellerförmigen Etagen geführt und durch eine Rohrleitung e zugeleitet

wird. Der Antrieb der auf Kugeln ƒ ruhenden Hohlwelle c, cl wird

to

n

b

h

durch die Kegel-

räderg,g bewirkt,

welche von der

Riemscheibe haus

in Drehung ver-

setzt werden. Die

tellerartigen Eta-

genkörper beste-

hen aus einem mit

Kanälen versehe-

nenMetallgerippe,

welches mit Scha-

motte oder dergl.

ausgefüllt und be-

kleidet ist, wobei

diese ebenfalls mit

Hohlräumen ver-

sehen sein kann.

Das Metallgerippe

ist an den unte-

ren Flächen mit

schwalben-

schwanzförmigen

Nuten versehen,versehen,

in welche Zähne

oder Schaufeln m einstellbar und auswechselbar eingesetzt sind. Diese

Zähne oder Schaufeln dienen zum Entlangbewegen des zu röstenden

Gutes auf den einzelnen Etagen und zum Verschieben nach den Über-

gangsstellen n, welche die Verbindung zwischen den einzelnen Etagen

herstellen. Die feststehenden Etagen b erhalten die erforderliche Kühl-

luft von einer gesonderten Leitung o zugeführt. Die Kühlluft durchzieht

die Etagen bin der Pfeilrichtung und verläßt sie bei p. Bei q wird

das zu röstende Gut zugeführt, welches durch den Kanal r zwischen

die oberste feststehende und die nächste bewegliche Etage fällt. Infolge

der Drehung der Etagen b¹ wird das Röstgut durch die Zähne oder

Schaufeln m auf den Etagen verrührt, verteilt und auf diesen entlang

nach den Abfallstellen n geführt, welche bei den beweglichen Etagen

Regenerator. George Lewis Danforth jr., South Chicago in

Illinois, V. St. A. - Die Abbildung zeigt einen senkrechten Querschnitt

durch den Regenerator. Auf den hochkantig gestellten Steinen 10 des

Fundaments ruhen die großen Quer-

träger 11 , welche die Ziegel 12 des.

Regenerators unterstützen. Diese

Ziegel sind auf ihren Flachseiten

mit Zwischenräumen an ihren Stirn-

flächen verlegt. Auf der Oberseite

des Regenerators, an dem Eintritts-

ende für die Abgase, ist ein Längs-

kanal 13, von der Eintrittsöffnung

ausgehend, vorgesehen, dessen Tiefe

ungefähr dem vierten Teil der Höhe

des ganzen Mauerwerks entspricht.

Von diesem Längskanal zweigen in

regelmäßigen Abständen Seitenka-

näle ab, deren Tiefe ungefähr der

Tiefe des Kanals 13 entspricht.

welche jedoch weniger breit als

letzterer sind. Durch diese Kanäle,

welche eine Vergrößerung der Ein-

trittsfläche darstellen, wird eine Ver-

stopfung des Mauerwerks in der Nähe des Eintrittsendes für die Gase

verhindert. Beim Beginn des Betriebes des Regenerators werden die.

Gase wie gewöhnlich durch dessen Züge strömen. Nach kurzer Zeit

werden die oberen Ziegel und die nächsten Lagen einen Überzug er-

halten, so daß die Gase nicht mehr durch die von diesen Ziegeln ge-

bildeten Züge fließen können. In diesem Falle werden die Gase unter

Benutzung des Kanals 13 und der Seitenkanäle durch das Mauerwerk

fließen. (D. R. P. 291907 vom 11. November 1914.) i

11 72 11

—

C

Windkasteneinrichtung mit Dampfstrahlgebläse für Gaserzeuger

mit im Querschnitt viereckiger Vergasungskammer. Dipl.-Ing. Fritz

Heller, Kasniau bei Pilsen. Bei den bisherigen Windkästen der

Gaserzeuger mit viereckigem Querschnitt wies die der Vergasungskammer

zugewendete Seitenwand mehrere gleich große, voneinander um etwa

160 mm abstehende Längsschlitze auf, durch welche das Dampfluft-

gemisch in die Ver-

gasungskammer eintrat.

Dabei zeigte sich der

Mangel, daß die Gas-

entwicklung längs der

Schmalseite des Ver-

gasers kräftiger war als

in der Mitte, und daß

der Kohlenoxydgehalt

des
sog. Randgases

a

a a

C

höher und der Wasserstoffgehalt geringer war als bei dem Kerngase.

Um dies zu verhindern, nehmen bei vorliegender Einrichtung die

Querschnitte der Düsen a des Windkastens c von der Eintrittsstelle des

Dampfluftgemisches in den Windkasten gegen dessen Enden hin an

Größe zu. Hierdurch wird eine gleichmäßigere Verteilung des Dampf-

luftgemisches auf den ganzen Querschnitt des Vergasers erzielt.

Entfernung der Düsen a voneinander ist so bemessen, daß die aus be-

nachbarten Düsen ausströmenden Streukörper sich in richtiger Ent-

fernung von der gegenüberliegenden Wand des Vergasers schneiden.

(D. R. P. 291657 vom 12. Oktober 1913.)

Die

i

Sternförmiger Generatordrehrost, dessen Arme eine geneigte

Vorderfläche besitzen und an der hinteren Fläche Rostspalten

tragen. Berlin - Anhaltische Maschinenbau -Akt. - Ges. , Berlin. -

Die hintere Fläche ist gleichfalls geneigt angeordnet und der Rostkörper

verjüngt sich nach unten, so daß die äußeren Enden der Arme über

die runde Grundfläche des Rostkörpers vorstehen. (D. R. P. 291626

vom 23. Juni 1914.)
i

Luftumsteuerventil für Regenerativöfen mit einer Wechselklappe

für die Verbindung der Ofenkanäle mit dem Fuchs und mit be-

sonderen Frischluftklappen, welche von der Wechselklappe aus ge-

steuert werden. Vereinigte Eisenhütten- und Maschinenbau-

Akt. - Ges. , Barmen. Die Luftklappen sind kraftschlüssig in Bezug

auf ihre Öffnungsbewegung mit der Wechselklappe verbunden. (D. R. P.

291765 vom 29. Mai 1914.)

Morgan-Gasgenerator. (Chem. Eng. 1915, Bd. 22, S. 236.)

i

u
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Abb. 1. Abb. 2.

'To.

n

17. Glas. Keramik. Baustoffe.*)

-

Glasmacherpfeife zur Herstellung von Glasgefäßen mit mehreren

Höhlungen. Johann Holler, Jemlitz b. Muskau. Die Abb. 1 und 2

zeigen das untere Ende einer Pfeife , mittels welcher sich Hohlgefäße

nach Abb. 3 herstellen lassen. An den aufzublasenden weichen Glas-

klumpen werden zwei nebeneinander liegende,

durch eine Scheidewand getrennte Austritts-

öffnungen für die Druckluft angesetzt, so daß

dicht nebeneinander zwei durch die Scheide-

wand getrennte Druckluftstrahlen in den weichen

Glasklumpen eintreten. Da die Glasmasse auch

an der Scheidewand haften bleibt, so entstehen

in einem einzigen Arbeitsgange die beiden

durch die Scheidewand a getrennten Hohl-

räume b und c des Gefäßes. Soll das fertige

Gefäß mehr als eine Scheidewand aufweisen,

so müssen auch in der Bohrung der Pfeife k

mehr als eine Scheidewand n vorhanden sein.

Die Blasarbeit geht in der Weise vor sich, daß

b

Abb.3.

die Pfeife zunächst einen dünnen Überzug, das

sog. Külbel erhält. Hierauf werden durch die

Kanäle 1, m (Abb. 1 ) zwei durch eine Scheide-

wand voneinander getrennte Perlen geblasen, und erst hierauf wird

das angeblasene Külbel mit der erforderlichen Glasmasse überfangen

und die Blasarbeit zu Ende geführt. (D. R. P. 291785 v. 17. Jan. 1914.) i

Selbsttätige Flaschenblasemaschine. Johann Mainzer, Soest

in Westf. Um eine wagerechte Achse kann eine seitlich von der

Achse stehende einzige Kopfform, mit welcher weder ein Mundstücks-

dorn noch eine Blasdüse verbunden ist, so hin und her geschwungen

werden, daß sie in der einen Stellung unten an eine umgekehrte Vor-

form , in der anderen oben an eine aufrechte, an der anderen Seite

der wagerechten Achse stehende Fertigform anschließt. (D. R. P. 292167

vom 24. April 1913, Zus. zu Pat. 281306.) i

Glasblasemaschine mit schwingbarem Blaspfeifenträger. Empire

Machine Company, Portland in Maine, V. St. A. Durch den

schwingbaren Blaspfeifenträger wird die Blasepfeife aus einer wage-

rechten Anfangslage mit dem Ausblaseende gegen eine Marbelvorrichtung

angehoben und aus dieser Lage in entgegengesetzter Richtung in die

senkrechte Stellung aufgerichtet. In mechanischer Verbindung mit der

Aufrichtungsbewegung entsendet eine Kolbenluftpumpe Druckluft in das

Külbel, und eine zweite Druckluftquelle bläst nach der Aufrichtung das

Külbel in der Fertigform auf. Dabei ist die Kolbenluftpumpe am

Blaspfeifenträger unmittelbar vor der Blasdüse angebracht. (D. R. P.

292226 vom 6. September 1912.) i

Herstellung reflektierender Flächen aus Glassplittern. Mokichi

Okada, Tokio in Japan. Eine mit einem Spiegel oder Farbenbelag

hinterlegte Glasscheibe wird mittels eines Klebemittels auf einer Unter-

lage befestigt und vor völliger Trocknung des Klebemittels zersplittert.

(D. R. P. 291 487 vom 16. September 1915.) i

Herstellung eines metallfarbigen Überzuges auf Porzellan-,

Steingut- und Feinsteingutgegenständen. Lindner & Co. , Jecha

bei Sondershausen . - Zunächst werden die Porzellan- o . dgl . Gegen-

stände einer schwarzen Scharffeuerglasur unterworfen. Sodann wird

der metallfarbige Überzug auf der im Scharffeuer eingebrannten Glasur

aufgebracht, worauf die Gegenstände nochmals in der Muffel gebrannt

werden. Soll ein messingfarbener Überzug hergestellt werden, so wird

der schwarz glasierte Porzellan- o. dgl. Gegenstand mit Heliotrop-

lüster, welcher mit Verdünnungsöl entsprechend verdünnt ist, bestrichen

und hierauf nochmals in der Muffel gebrannt. Zur Herstellung eines

kupferfarbigen Überzuges wird eine Masse verwendet, welche aus 2 T.

Violettlüster, 2 T. Heliotroplüster und 1 T. dunkelblauem Lüster besteht.

Die Masse wird wie angegeben mit Verdünnungsöl verdünnt, auf den

schwarz glasierten Gegenstand aufgetragen und dieser nochmals in der

Muffel gebrannt. Nickelfarbige Überzüge erhält man in gleicher Weise

durch Auftragen einer Masse aus 3 T. blauem Lüster und 1 T. Glanz-

silber nebst dem erforderlichen Verdünnungsöl. (D. R. P. 292105 vom

9. Oktober 1915.) i

Herstellung von feuerfesten Kapseln aus formbarer, aber nicht

oder nicht genügend knetbarer, z. B. grießiger Masse mittels be-

weglichen Hilfskerns in einem einzigen Preßvorgange. Petuelsche

Terrain - Ges. Akt.- Ges. , München- Riesenfeld. Man führt den

Hilfskern zunächst in die Preßform bis auf deren Boden ein, stellt

--

dann durch Ausfüllen des zwischen dem Hilfskern und der Formwand

verbleibenden Raumes mit der Formmasse einen Preßgutring her, zieht

sodann den Hilfskern aus der Form heraus und preßt schließlich durch

Einführen des eigentlichen Preẞkolbens in die Form in einem Zuge

zuerst die Wandung und dann erst den Boden der Kapsel . (D. R. P.

291891 vom 7. Februar 1915.) i

Form zur Herstellung von Kabelsteinen u. dgl. , bestehend

aus miteinander lösbar verbundenen Seiten- und Stirnwänden.

Gubener Zementformen- und Maschinenfabrik Wolf & Co. ,

Guben, und Gebr. Friesecke , Berlin. (D. R. P. 291973 vom

12. April 1914.) i

Gabel zum Befördern gelochter Ziegel auf Trockengestelle.

Henri Francart, Tongres in Belgien. (D. R. P. 288 758 v.4. Juli 1913.) i

Herstellung gleichmäßig und tiefgefärbter naturroter Ziegel

unter Aufeinanderlegen je zweier Ziegel mit den Schauseiten für

das Brennen. Jakob Marz, Frankfurt a. M. Nach den bisherigen

Verfahren gelang die Herstellung tiefgefärbter naturroter Ziegel, wie sie

als Dachziegel, Bieberschwänze, Verblendsteine u. dgl. gebraucht werden,

nur zum Teil, auch entstanden nicht unerhebliche Mehrkosten. Nach

-

vorliegendem Verfahren werden je zwei Ziegel, Verblendsteine o . dgl.

sofort nach der Herstellung in der Presse, d. h. in noch nassem Zu-

stande, mit den Flächen, welche die gewünschte Färbung erhalten

sollen, dicht aufeinandergelegt und so als Doppelziegel getrocknet und

gebrannt, worauf sie erst wieder voneinander getrennt werden. Die

Ziegel können auch unter Benutzung einer Zwischenlage von luftdicht ab-

schließendem Papier dicht aufeinandergelegt werden, und es kann dann in

der angegebenen Weise verfahren werden. Eine gleichmäßige naturrote

Färbung soll hierbei dadurch bedingt werden, daß die Schauseiten der

Ziegel beim Trocknen dem Einflusse der atmosphärischen Luft und

beim Brennen dem Einflusse der Flammen und der Heizgase entzogen

sind. (D. R. P. 292187 vom 18. Juni 1914.) i

Zementartiger Baustoff, welcher gegen Wasser beständig und

schwimmfähig ist und durch Eiseneinlagen bewehrt werden kann.

Max Rüdiger, Hamburg. Dieser Baustoff enthält als Haupt-

bestandteile Kieselgur und Traß mit Magnesiumoxyd und Magnesium-

sulfat als Bindemittel. Der Zusatz von Magnesiumsulfat soll das Rosten

des Eisens verhindern, welches durch Chlormagnesium befördert werden

würde. Man kann auch gemahlenen Bimsstein , Koks, Schlacke oder

Hochofenschlackensand zusetzen. Jeder einzelne Bestandteil soll aber

schwimmfähig sein. Durch die angegebene Masse soll ein völlig

dichtes Umschließen der Eiseneinlagen erzielt werden. Der erhärtete

Stein samt den Eiseneinlagen soll leichter sein als Wasser und deshalb

als schwimmfähiger Eisenbeton bezeichnet werden können. (D. R. P.

292104 vom 13. Juni 1914.)
i

Mischmaschine , insbesondere für Beton. Paul Wehrmann,

Berlin-Pankow . - Die Abbildung zeigt die Erfindung in einem senk-

rechten Längsschnitt mit herausgezogenen Stirnseiten. Die Trommel

besteht aus drei Teilen 1 , 2 und 3. Der Teil 1 liegt an der Beschickungs-

seite , an welcher das Mischgut durch einen Trichter eingefüllt wird.

Aus diesem fällt es auf

die Schaufeln 5, von denen

es gehoben und in der

Richtung des Pfeiles 6 aus-

geschüttet wird. Der mitt-

lere Teil 2 der Trommel

ist mit einem Zahnkranz 7

zu ihrem Antrieb und mit

Laufbahnen 8 zur Stützung

der Trommel auf Rollen

versehen. Der Teil 2, der

Zahnkranz 7 und die Lauf-

bahnen 8 bilden ein ein-

ziges Gußstück. Der dritte

Teil 3 der Trommel trägt

Schaufeln 9, welche das

von den Schaufeln 5 aus-

geschüttete Gut abermals

heben und in der Richtung

ร

des Pfeiles 10 wieder ausschütten. Dabei trifft das Mischgut auf das

von den Schaufeln 5 in der Richtung des Pfeiles 6 ausgeschüttete Gut

und wird innig mit diesem vermengt. Nach kurzer Drehung der

Trommel wird die Entleerungsrinne in die Öffnung 13 des Trommel-

teiles 3 geschoben. Nunmehr fällt das Mischgut auf die Entleerungs-

rinne und gleitet auf dieser in die feststehende Rinne , aus welcher es

entnommen wird. Die Maschine kann außer zum Mischen von Beton

auch zum Mischen der verschiedenartigsten anderen Stoffe benutzt

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 199. werden. (D. R. P. 291721 vom 30. September 1913.)
i
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18. Gase. Trockene Destillation. Teerprodukte.")

Entspannungsmaschine zur Verflüssigung und Trennung von

Gasen. Rudolf Mewes, Berlin. Durch die Maschine soll erreicht

werden, daß gasförmige Betriebsmittel während der Füllungsperiode in

die Entspannungsmaschine unter nahezu konstantem Druck eintreten,

dabei durch Ausübung dieses Druckes auf den Kolben äußere Arbeit

leisten und entsprechend sich abkühlen. Gleichzeitig geht ein Teil

des gasförmigen Betriebsmittels durch den Ringspalt des Kolbens

hindurch , um sich auf niedrigeren Druck zu entspannen und sich

demgemäß ebenfalls abzukühlen und zur Kälteerzeugung mit beizu-

tragen. Das gleiche wird in der darauffolgenden Arbeitsperiode nach

Abschluß der Admissionssteuerung bei stetig sinkendem Druck ge-

schehen, d. h. während der ganzen Betriebsperiode werden die kleineren,

durch den Kolben gehenden Mengen verdichteten Gases durch Ent-

spannung zur Erzeugung von Kälte mit ausgenutzt und tragen daher

zur Erhöhung der Wirkung bei, wobei sie diese noch dadurch steigern,

daß keine Reibungswärme im Kolben erzeugt wird. (D. R. P. 291751

vom 29. Oktober 1912.)

Abb. 1.

i

Desintegratorgaswascher mit um eine wagerechte Welle an-

geordneten Desintegratorflächen. Hans Eduard Theisen ,

München. Bei dem Gaswascher

nach dem Hauptpatent 286985¹)

wird die erstrebte Wirkung des-

halb noch nicht vollkommen er-

reicht, weil vor der Gaseintritts-

öffnung die Scheibe g liegt, und

einTeil des Gases in demZwischen-

raum zwischen der Gehäusewand

und dieser umlaufenden Scheibeg

in die Höhe steigt. Infolgedessen

tritt ein Teil des Gases in der

oberen Hälfte in den Desinte-

grator über, und die Vorküh.

lung und Vorreinigung durch das

vom Desintegrator ausgespritzte

Waschwasser findet nicht in dem

wünschenswerten Maße statt. Dieser

Mangel soll nach vorliegender Er-

A
A

findung dadurch beseitigt werden,

daß die Gaseintrittsstelle außerhalb

des Umfanges der Scheibe g so

verlegt und der Zwischenraum

zwischen der Scheibe g und der

Stirnwand des Gehäuses so klein

gehalten wird, daß die ganze in

denReinigereintretende Gasmenge

mit dem im unteren Teil des Des-

integrators ausgespritzten Wasch-

wasserzusammentrifftund dadurch

vorgekühlt und vorgereinigt wird.

Der Gaseintritt erfolgt bei A unter-

halb der Scheibe g in der Weise,

daß das in der Richtung der

Pfeile eintretende Gas mit der

Hauptmasse des in der Richtung der Pfeile II (Abb. 2) austretenden

Waschwassers zusammentrifft und sich dann im Ringraum b verteilt.

Das Gasgemenge wird in der Richtung der Pfeile III auf dem kürzesten

Wege durch die Desintegratorvorrichtung in den Ventilator übertreten.

(D.R. P. 291860 vom 6. Dezember 1912, Zus. zu Pat. 286985.) i

A

Abb. 2.

-

Verfahren zum Aufarbeiten der Abfallschwefelsäure aus der

Teeröl- oder Erdölreinigung. Firma Carl Still , Recklinghausen.

Die bisherigen Verfahren dieser Art leiden an dem Mangel , daß der

Vorgang der Umwandlung der rohen Abfallsäure ein sehr langsamer

ist und bis zu seiner Beendigung einen erheblichen Zeitaufwand erfordert,

was zur Folge hat, daß umfangreiche und kostspielige Einrichtungen

zur Durchführung der Verarbeitung nötig sind. Nach vorliegender Er-

findung soll die Aufarbeitung der Abfallschwefelsäure in kürzester Zeit

dadurch erreicht werden, daß die zu verarbeitende Abfallsäure entweder

unmittelbar nach ihrer Gewinnung bei der Teeröl- oder Erdölreinigung,

wenn sie noch warm und dünnflüssig ist , oder nachdem sie zur Er-

zielung einer genügenden Dünnflüssigkeit zweckmäßig etwas vorgewärmt

worden ist, einem mit gespanntem Wasserdampf oder erhitztem Preẞ-

gas betriebenen Strahlgebläse zugeleitet und in diesem mit dem Dampf-

oder Gasstrom innig gemischt wird. Dabei soll sich die Abfallschwefel-

säure augenblicklich in reine flüssige Schwefelsäure und in einen festen

Rückstand von krümeliger Beschaffenheit scheiden, während alle flüchtigen

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 188. ¹) Ebenda 1915, S. 473.

Bestandteile, d. h. die

Reste von den mittels

der Säuregewaschenen

Olen und die aus der

Abfallsäure bei ihrer

Aufarbeitung ent-

wickelten schädlichen

und meist übelriechen-

den Produkte mit dem

aus dem Strahlgebläse

austretenden Dampf-

oder Gasstrom ent-

weichen. Die Abbildung zeigt eine zur Ausführung des Verfahrens

geeignete Einrichtung. Die Abfallschwefelsäure befindet sich in einem

Sammelgefäß g, welches im Innern mit einer Dampfheizschlange h aus-

gestattet ist. Ein Abflußrohr r leitet die durch d'e Heizschlange h er-

wärmte und dünnflüssig gemachte Säure nach dem Strahlgebläse a,

welches in die Seitenwand des geschlossenen Gehäuses b eingebaut ist

und mit Frischdampf aus der Dampfleitung c gespeist wird. Der Boden

des Gehäuses b ist geneigt und läuft in eine offene Schnauze e aus,

innerhalb welcher ein Abschluß nach außen durch die während des

Betriebes sich bildende, am Boden gesammelte Flüssigkeit geschaffen

wird. Für die Flüssigkeit selbst ist ein Abfluß ƒ vorgesehen, welcher

nach einem Sammelgefäß führt. Auf dem Deckel des Gehäuses bist

ein Stoßscheider d angebracht, welcher die von den abziehenden Dämpfen

mitgerissenen Flüssigkeitsteilchen zurückhält. Die mit einer Fördervor-

richtung s (Dampfstrahlsauger) versehene Leitung i führt nach einem

zum Kondensieren der Dämpfe dienenden Kühler k mit Kühlschlange m

und Scheidetopft zum Auffangen und Scheiden der Kondensate. Von

hier aus führt eine Rohrleitung u zum Wascher w, welcher mit einer

alkalischen Waschflüssigkeit, z. B. Natronlauge, gefüllt ist und aus den

vom Kühler k entweichenden permanenten Gasen die Reste schädlicher

Säuren, namentlich schwefliger Säure, auswaschen soll . Beim Betriebe

sinken die im Strahlgebläse a abgeschiedenen Mengen flüssiger Säure

und fester Stoffe innerhalb des Gehäuses b zu Boden , wo die Säure

durch das Rohr ƒ in das Sammelgefäß / abfließt, während die festen

Stoffe durch die offene Schnauze e mittels Schaufeln oder dgl. heraus-

geholt werden können. Die in der Kühlschlangem kondensierten Dämpfe

werden in dem anschließenden Scheidetopft in Wasser und Öle ge-

schieden. Man wendet zweckmäßig überhitzten Wasserdampf an.

i(D. R. P. 291775 vom 27. Mai 1914.)

A

Sicherung für Carbidbeschickungsvorrichtungen. Messer & Co. ,

G.m.b. H., Frankfurt a. M. Unter dem unten trichterförmigen Carbid-

vorratsraum A des Acetylenentwicklers ist wie üblich die in Fächer ge-

teilte Trommel a angebracht. Die Trommel wird durch den mit Gewicht

belasteten Hebel b gedreht, welchen die infolge des Gasverbrauchs

fallende Gasometerglocke mittels eines Anschlages hebt und in ge-

wünschter Stellung zum Herabfallen freigibt. Bei dem Fallen des

Hebels b wird die Trommel a durch die auf das eine äußere Sperr-

rad e wirkende, auf dem Hebel b

sitzende Klinke c mitgenommen. Die

Klinke d dient zur Sicherung und

Begrenzung der Trommelbewegung.

Bei der Hebung des Hebels b be-

findet sich dessen oval ausgebohrte

und mit Nase ƒ versehene Nabe in

der abgebildeten Stellung, weil das

Belastungsgewicht des Hebels von

dem Gewicht des Hebelteils über-

wunden wird, welches rechts von dem

Auflagepunkt liegt. Die Nase ƒ ge-

stattet also der Klinke d den Eingriff'

in das zweite innere Sperrad g, wo-

durch eine Drehung der Trommel

durch das Carbidgewicht unmöglich

gemacht wird. Die Klinke d ist am

Entwickler befestigt. Gibt die Gaso-

meterglocke den Hebel b zum Fallen

frei, so stützt sich die Klinke c auf

das äußere Klinkerrad, und dessen

oval ausgebohrte Nabe hebt sich.oval ausgebohrte Nabe hebt sich . Hierbei löst die sich gleichfalls

nach oben bewegende Nase ƒ die Klinke d aus. Hierauf beginnt die

Bewegung der Trommel a bis in die punktierte Lage, in welcher

Stellung die Klinke d wieder in das innere zweite Sperrad g eingreift und

die Trommelbewegung hemmt. Um die einseitige Belastung derTrommel

mit Carbid möglichst groß zu machen, wird die Trommel azum Teil durch

den Mantel h umschlossen. (D. R. P. 291650 vom 30. Nov. 1913.) i

a
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25. Firnisse. Harze. Kautschuk.*)

anderer Wildkautschuk. Von diesen 108440 t verbrauchten die Ver-

einigten Staaten von Nordamerika 48 000, Großbritannien 18640, Deutsch-

land 15500, Rußland 9000, Frankreich 6500, Belgien 3000, Österreich

3000, Italien 2000, Skandinavien 1500 und Japan und Australien 1300 t

Der Wert der Ausfuhr der Gummiwarenfabriken der einzelnen Staaten

beläuft sich : Für Deutschland auf 121856000 M, Großbritannien

90628 000 M, Frankreich 87724 000 M, Vereinigte Staaten 49764000 M,

Italien 43292000 M, Österreich-Ungarn 12804000 M, Rußland

12000000M, Belgien 10000000 M. (Gummi-Ztg. 1915, Bd. 29, S. 722.) kr

Von der Plantagengummierzeugung. (Gummi-Ztg. 1915, Bd. 29,

Lacke aus Polymerisationsprodukten organischer Vinylester.

Chemische Fabrik Griesheim - Elektron, Frankfurt a. M. AußerAußer

den im Hauptpatent 290544¹) genannten Lösungsmitteln für die Poly-

merisationsprodukte organischer Vinylester gibt es noch eine große

Reihe anderer brauchbarer Lösungsmittel , z. B. die Athylidenester der

Essigsäure, Milchsäure, Salicylsäure, die Äthylester der Chloressigsäure,

der Milchsäure und Benzoesäure, Acetessigester, Cyclohexanolester, ferner

gechlorte Kohlenwasserstoffe , wie Trichloräthan , Methylenchlorid usw.

Wie Versuche ergeben haben, besitzen die Gruppen der Ketone , der

Nitrokohlenwasserstoffe und der Aldehyde ein besonders gutes Lösungs-

vermögen für die genannten Polymerisationsprodukte. Bei Benutzung S. 792.)

dieser Lösungsmittel soll sich der Vorteil ergeben, daß den Lacklösungen

eine große Menge von billigen Verdünnungsmitteln , welche an sich

keine Lösefähigkeit gegenüber der Lackmasse haben, wie z. B. Benzin ,

Benzol und Chlorbenzol, zugesetzt werden kann, was bei den mit

organischen Estern oder chlorierten Kohlenwasserstoffen hergestellten

Lacklösungen nicht oder nur in sehr geringem Maße möglich ist. Von

den Ketonen kommen Aceton, Methyläthylketon , Acetophenon und

Cyclohexanon, von den Nitrokohlenwasserstoffen Nitromethan und Nitro-

benzol, von den Aldehyden Benzaldehyd und Salicylaldehyd besonders

in Betracht. Diese Lösungsmittel können sowohl für sich als in

Mischung miteinander oder mit anderen Lösungsmitteln oder mit Quell-

mitteln, mit weichmachenden Mitteln, Farbstoffen usw. verwendet werden.

Beispielsweise löst man 20 g polymerisiertes Vinylacetat in einer

Mischung aus 10 g Aceton, 15 g Cyclohexanon und 55 g Benzol.

(D. R. P. 291 299 vom 8. Mai 1915, Zus. zu Pat. 290544.)
i

Über Leinölfirnis und andere Ölfirnisse. Oskar Prager.

(Seifens.-Ztg. 1915, Bd. 42, S. 853-854, 913, 936–937, 1021-1022.) r

Zur Schaffung einer inländischen Harzproduktion. A. R. (Seifen-

fabr. 1915, Bd. 35, S. 617-618.) r

Kunstharz „Sirius". P. Huth. Dieses helle Kunstharz wurde

der Destillation unterworfen, doch kommt das so gewonnene Destillat

weder als Schmieröl noch zur Firnisbereitung noch als Zusatz zu

festen Fetten und für Lacke in Betracht. Vielleicht ist es nach dem

Raffinieren als Lösungsmittel verwendbar. (Seifensieder -Ztg. 1915,

Bd. 42, S. 602–603.) r

Kautschuk aus einheimischen Euphorbiaceen. K. Dieterich.

Zu dem SCHEERMESSERSchen Vorschlag, Kautschuk aus einheimischen

Euphorbiaceen, z. B. Wolfsmilch zu gewinnen, ist zu bemerken , daß

diese Milchsäfte neben wenig Kautschuk, 1-2%, viel wasserlösliches

Gummi, Euphorbon und Harz enthalten. Außerdem sind die Aus-

ziehungsmittel Alkohol , Benzin , Äther, Tetrachlorkohlenstoff für die

Praxis viel zu teuer. (Pharm. Ztg. 1915, Bd . 60, S. 625.) S

Arbeiten über Kautschuk und Guttapercha. G. H. Hillen.

(Ztschr. angew. Chem. 1915, Bd. 28, S. 349-354.)
r

Kautschuk-Jahresbericht 1914. Hale & Sons. (Gummi - Ztg.

1915, Bd. 29, S. 464.) kr

Kaugummi. R. Ditmar. Der Kau- oder Chiclegummi ist ein

Gemenge von Chiclegutta C10H16 oder C10H18, Chicleharzen, Pflanzen-

eiweiß, Zuckern, anorganischen und organischen Verunreinigungen und

Wasser. Es ist die Trockensubstanz eines Milchsaftes von Acras Sapota L. ,

einer Sapotacee aus Mexiko. Der Baum wird angezapft und die Milch

durch Zusatz von Fruchtsaft desselben Baumes koaguliert. Ein 25jähriger

Baum liefert jährlich 10-12,5 kg Gummi. Kaugummi ist ein schokolade-

braunes, schwach aromatisch riechendes, guttaperchaähnliches brüchiges

Produkt, das bei 50 ° C. plastisch wird. 1908/09 führten die Ver-

einigten Staaten von Nordamerika 5,4 Mill. Pfund im Werte von nahezu

2 Mill. Dollar ein. Verf. gibt sodann Analysen von Kaugummisorten

und beschreibt die bestehenden Patente zur Herstellung. (Gummi-Ztg.

1915, Bd. 29, S. 894-895.) kr

Neue Apparate zur Kautschukprüfung. A. F. Shore. - Verf.

beschreibt zwei neue Apparate für die mechanische Kautschukprüfung.

Mittels des Durometers wird der Widerstand gemessen, den der Kautschuk

dem Eindringen eines stumpfen Stiftes entgegensetzt. Das Elastometer

arbeitet folgendermaßen : Ein mittelscharfer Stift wird in den zu prüfenden

Gegenstand hineingedrückt. Nachdem er einige Sekunden in dieser

Lage verweilt hat, wird er entlastet. Es wird dann festgestellt, wie

Iweit der Stift wieder vom Kautschuk zurückgedrückt wird und somit

die Elastizität des Kautschuks gemessen. (India Rubber World 1915,

Bd. 52, S. 430-431 .) kr

Weltproduktion und -verbrauch an Kautschuk. Von den

108440 t reinen Gummis, die im Jahre 1913 erzeugt wurden , waren

47200 t Plantagengummi, 39 370 t brasilianischer Gummi und 21870 t

•
kr

Herstellung gleichmäßigen Plantagenkautschuks. Arens. - Auf

Grund eigener und der Versuche anderer Forscher kommt der Verf.

zu folgenden Schlüssen : Eine gute und vorsichtige Aufbereitung ist für

die Qualität des Kautschuks von größter Bedeutung. Die Verschieden-

heit der einzelnen Zapfsysteme übt keinen nachweislichen Einfluß auf

die Qualität des Kautschuks aus, dagegen zeigt Wasserzugabe zum

Latex merkbare Unterschiede. Die Verdünnung des Latex ist überall

dort zu vermeiden, wo die hinzugefügte Wassermenge nicht genau

kontrolliert werden kann, unter allen Umständen in den Anpflanzungen

selbst, während in den Aufbereitungsanstalten sogar eine Verdünnung

von 1 : 1 besonders bei Herstellung dünner Sheets sehr wohl empfohlen

werden kann. Sofern für die Koagulation das Minimum Säure gebraucht

wird, d. h. gerade soviel als für Koagulation erforderlich ist, ist es ziem-

lich gleichgültig, welches Mittel man anwendet. Erst bei größeren Dosen

eines Koagulationsmittels tritt in der Qualität des Kautschuks ein be-

merkenswerter Unterschied auf. Einen weiteren Einfluß auf die Qualität

des Kautschuks kann das Koagulationsmittel aber auch durch die gleich-

mäßige Verteilung in dem zu koagulierenden Latex ausüben. Eine stark

verdünnte Säure kann viel gleichmäßiger verteilt werden als eine kon-

zentrierte. Von wesentlichem Einfluß ist auch die Zeit , die zwischen

Koagulation und der Verarbeitung der Masse liegt. Daß bei ber Be-

reitung von Crepe der Nerv des Kautschuks durch wiederholte Bearbeitung

durch Walzen in seiner Qualität beeinträchtigt wird , ist allgemein

anerkannt. Von der Anwendung künstlicher Trocknung in Vakuum-

trocknern oder ähnlichen Einrichtungen wird man absehen müssen, da

die Qualität des Kautschuks hierdurch unter allen Umständen mehr

oder minder zurückgeht. Das Trocknen in Räucherkammern liefert stets

ein besseres Produkt wie das gewöhnliche Trocknen in frischer Luft.

Je länger das Räuchern dauert , um so besser würde die Qualität bis

zu einer gewissen Grenze. Die Räuchertemperatur darf 55 ° C. nicht

übersteigen. (Gummi-Ztg. 1915, Bd. 29, S. 1248-1249 .)
kr

Balata und Kautschuk in Britisch-Guayana. (Gummi-Ztg. 1915,

Bd. 29, S. 832.) kr

Der Kasaibezirk im Belgischen Kongo. Anüs. (Gummi-Ztg.

1915, Bd. 29, S. 748.) kr

Anleitungen zur Behandlung von Latex und zum Räuchern

von Kautschuk. Rubber Growers Association of London. (India)

Rubber World 1915, Bd. 52, S. 374-375.)
kr

Knetvorrichtung für Kautschuk und plastische Massen. Albert

Sigwart, Ludwigshafen a. Rh. Die Vorrichtung des Hauptpatentes

290 2951) ist hier dahin abgeändert, daß der Inhalt des Knetkastens

von oben her unter die Einwirkung eines Druckkörpers gebracht ist,

welcher aus gelenkig miteinander verbundenen Teilen besteht , welche

ihre Lage zueinander entsprechend der wechselnden Querschnittsform

des Knetkastens ändern. (D. R. P. 291946 vom 11. März 1914 , Zus.

zu Pat. 290295.)
i

Neue Normalien für isolierte Drähte. Verband Deutscher

Elektrotechniker. (Gummi-Ztg. 1915, Bd. 29, S. 990-995.) kr

Die Rolle des Kautschuks in der Militäraviatik. (India Rubber

World 1915, Bd. 52, S. 368-371 .)
kr

Die Rolle des Kautschuks auf Unterseebooten. (India Rubber

World 1915, Bd. 52, S. 478-482 .) kr

Verwendung von Kautschuk als Ersatz menschlicher Muskel-

kr

gewebe. (Gummi-Ztg. 1915, Bd. 29, S. 905.)

in der

kr

(India

kr

Das Sortieren von Altgummi und seine Bedeutung

Kriegszeit. (Gummi-Ztg. 1915, Bd. 29, S. 920—922.)

Das Telephon und seine Abhängigkeit vom Kautschuk.

Rubber World 1915 , Bd. 52, S. 424-327.)

Über den Anfang der Fabrikation von Hartkautschuk. (Gummi-

Ztg. 1915, Bd. 29, S. 907.)

S. 483

kr

Ersatzstoffe für Hartgummi. (India Rubber World 1915, Bd. 52,

484.) kr

*) Vergl. Chem-Ztg. Repert. 1916, S. 148. 1) Ebenda 1916, S. 111 . ¹) Chem.- Ztg. Repert. 1916 , S. 126.
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-
Plattendichtungen. Über Ersatzstoffe der Rohmaterialien für

die Fabrikation von Plattendichtungen während der Kriegszeit. (Gummi-

Ztg. 1915, Bd. 29, S. 483.) kr

Falzdosenringe. Über Fabrikation dieser von der Konserven-

industrie verwandten Ringe. (Gummi-Ztg. 1915, Bd. 29, S. 508-511 .) kr

Streifenschneidvorrichtung zum Zerteilen von Gummiplatten,

bei der die gegen einen einstellbaren Anschlag vorgeschobene Platte

mittels eines auf- und abbeweglichen Messers zerschnitten wird. Dr. Karl

Lehmann, Berlin-Lichterfelde. (D. R. P. 290322 vom 5. März 1914.) i

Pneumatikdefekte. Brandies. (Gummi-Ztg. 1915 , Bd. 29, S. 1274.) kr

Herstellung von Hohlkörpern aus Kautschukmasse , wobei

die Masse mittels Preßform über einen Dorn geformt wird. Dr.

Carl Daeschner, Cöln a. Rh. In der Form wird ein einseitig offener

Körper gebildet, nach dem Herausziehen des Dornes am offenen Ende

geschlossen und dann in bekannter Weise vulkanisiert. (D. R. P. 290713

vom 11. April 1913.)

Die Reparatur von Luft- und Wasserkissen. (Gummi-Ztg. 1915,

Bd. 29, S. 922.) kr

Prüfung von Gummihandschuhen auf Isolierkraft. — Bei Ar-

beiten mit Starkstromleitungen usw. sind die Arbeiter mit Gummi-

handschuhen ausgerüstet. Kleine Fehler an solchen Handschuhen wie

feine Löcher oder winzige Risse lassen sich mit dem Auge schwer

entdecken, dazu muß eine Prüfung mittels des elektrischen Stromes

erfolgen. In vielen Fällen besteht die Untersuchung auf Isolierkraft

darin, daß die mit Wasser gefüllten Gummihandschuhe in ein Gefäß

mit Wasser gelegt werden und ein elektrischer Strom in aufsteigender

Stärke hindurchgeleitet wird. Die Spannung wechselt zwischen 3000

bis 10000 V. je nach Beschaffenheit und Qualität wie Anwendungsart

der Handschuhe ; die Zeitdauer der Stromdurchleitung beträgt 1—5 Min.

An einem Ampèremeter, das in den Strom hineingeschaltet ist , liest

der Prüfende die Widerstandszahl ab. Alle Handschuhe, die einen

solchen niederen Isolierwert zeigen, daß der Stromwiderstand 10 Milli-

ampère bei 10000 V. übersteigt, werden als unbrauchbar ausgeschaltet.

(Gummi-Ztg. 1915 , Bd. 29, S. 559.)
kr

Zur Geschichte der Gummischuhfabrikation. (Gummi-Ztg. 1915,

Bd. 29, S. 750-751 .) kr

Über Fabrikation von Gummiwalzen für die verschiedenen

industriellen Verwendungszwecke. (Gummi - Ztg. 1915 , Bd. 29,

S. 752-754 .) kr

Über die Konstruktion der Luftventile für Fahrräder und Luft-

kissen. (Gummi-Ztg. 1915, Bd. 29, S. 974.)

Gummivulkanisierformen.Verbesserte

Bd. 29, S. 1297.)

26. Terpene.

kr

—

-

i

Herstellung von glasklaren , beiderseitig mit glatten Ober-

flächen ausgestatteten Gummihohlkörpern. Zieger & Wiegand ,

Leipzig-Volkmarsdorf. Die Gummihohlkörper werden zunächst in

üblicher Weise auf einer Form durch Tauchen , Anvulkanisieren in

Chlorschwefeldämpfen und Abziehen unter Wasser vorbereitet. Sodann

werden sie , ohne daß sie vorher gewendet werden , auf einer Form

durch eine zweite Vulkanisation in Chlorschwefeldampf fertiggestellt.

(D. R. P. 291440 vom 15. November 1912.) i

Über die zweckmäßige Verarbeitung von Abziehbildern auf

(Gummi - Ztg. 1915, Hartgummi- und Celluloidartikeln u. dgl. R. Schreiter. (Gummi-

Ztg. 1915, Bd. 29, S. 972-973.)
krkr

Ätherische Öle. Riechstofftechnik. Toilettenchemie. ")

Apparat zur Trennung der Bestandteile ätherischer Öle.

F. Nunez , Newark, New Jersey. Verf. empfiehlt ätherische Ole

mit einer indifferenten Substanz zu mischen, die mit dem Öl eine

Paste oder eine halbflüssige Masse bildet. Durch diese Masse läßt

man dann heißes Wasser strömen, das die löslichen Bestandteile mit-

führt. Aus den dem Original beigegebenen Abbildungen ist ersicht-

lich, daß ein Mitreißen von unlöslichen Bestandteilen durch das Wasser

unmöglich ist. (V. St. Amer. Pat. 1125590 vom 19. Januar 1915,

angem. 14. Januar 1914.)
re

Konstitutionsbestimmungen in der Camphengruppe. Ossian

Aschan. (Lieb. Ann. Chem. 1915, Bd. 410, S. 222-256.) r

Bestimmung von Cineol in Eucalyptusöl. J. L. Turner und

R. C. Holmes. In einer etwa 50 ccm fassenden Glasschale verrührt

man unter Eiskühlung 10 ccm des zu prüfenden Öls mit dem gleichen

Volumen konzentrierter etwa 85 %iger Arsensäure solange , bis voll-

ständige Fällung eingetreten ist. Nach 10 Minuten wird die feste

Masse mit 5 ccm Petroläther durchgerührt. Sodann preßt man sie

zwischen gehärtetem Filtrierpapier unter einer Kopierpresse kräftig ab

und wiederholt dies , bis das Cineolarseniat trocken ist und beim Pe-

rühren leicht zerfällt. Das Cineolarseniat wird nun unter Benutzung

eines Glastrichters mit heißem Wasser in ein Cassiakölbchen von 100 ccm

Rauminhalt gespült und das Kölbchen solange geschüttelt, bis die Ver-

bindung vollständig zerlegt ist. Durch Nachfüllen mit Wasser wird

das Cineol in den Kolbenhals gebracht und sein Volumen abgelesen.

Durch Multiplikation mit 10 findet man den Prozentgehalt des Öls an

Cineol. (Perfum. Record 1915, Bd. 6, S. 20-22.) re

Bericht von Schimmel & Co. - Eucalyptusöl. Die Bestimmung

des Cineols im Cajeputöl und Eucalyptusöl durch Ausschütteln mit

Resorcinlösung gibt zu hohe Resultate , wenn sauerstoffhaltige Ver-

bindungen (hauptsächlich alkoholischer Natur) zugegen sind. Es liegt

aus dem Grund die Annahme nahe, daß man auch beim direkten Aus-

schütteln des Ols mit Resorcinlauge zu brauchbaren Resultaten kommen

würde , wenn man von dem Ol gleichzeitig den Gehalt an acetylier-

baren Bestandteilen bestimmt und ihn von dem in Resorcin gelösten

und auf Prozente umgerechneten Olanteil in Abzug bringt. Der Unter-

schied müßte dann den wirklichen Cineolgehalt darstellen. Tatsächlich

haben SCHIMMEL & Co. auf diese Weise zufriedenstellende Werte er-

halten. Für die Berechnung der alkoholischen Bestandteile wird die

Formel C10H18O angenommen. Die Brauchbarkeit dieser Modifikation

ist an Gemischen von Cineol , Limonen und Terpineol ausprobiert

worden ; die Firma möchte sie zunächst nur bedingungsweise empfehlen.

-Ivaöl. Es werden die Konstanten dieses Ols angegeben. Die blaue

Farbe des Produks hatte sich allmählich in olivgrün umgewandelt. ---

Lavendelöl. ELZE¹) hat seinerzeit im Lavendelöl Thymol nachgewiesen.

SCHIMMEL & CO. dagegen haben ein Öl, das aus in Miltitz angebautem

") Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 154. ) Chem.-Ztg. 1910, S. 1029.

-

-
französischem Lavendel destilliert war, thymolfrei befunden . Wurm

samenöl, amerikanisches. Als amerikanisches Wurmsamenöl eingesandte

Proben erwiesen sich, dem Geruch nach zu urteilen, als Gemische von

Eucalyptusöl und Anisöl. (Nach Ber. SCHIMMEL & CO. , Oktober 1915.) re

Einige Farbreaktionen zur Unterscheidung des Birkenrindenöls

Beim Ver-vom Wintergrünöl. G. N. Watson und L. E. Sayre.

setzen mit einem Überschuß von Schwefelsäure gibt Gaultheriaöl eine

tiefrote , Birkenrindenöl eine gelbe oder schwach rote und künstliches

Methylsalicylat überhaupt keine Färbung. Fügt man zu einigen Tropfen

Ol 2 ccm konzentrierter Schwefelsäure und zwei Tropfen einer ge-

sättigten alkoholischen Heliotropinlösung, so verursacht Gaultheriaöl

eine starke Rotfärbung, die auf Zusatz von Alkohol in ein tiefes Violett

übergeht; Birkenrindenöl gibt eine ähnliche, aber etwas schwächere Fär-

bung, das synthetische Produkt gar keine. Beim Versetzen von 1 ccm Ol

mit 2 ccm Schwefelsäure und 1 ccm einer gesättigten wässrigen Lösung

von Chloralhydrat entwickelt Gaultheriaöl eine tiefgrüne, Birkenrindenöl

eine tiefviolette und Methylsalicylat keine Färbung. (Amer. Perfum.

1915, Bd. 10, S. 33-34.)
re

Pfefferminzöl aus Britisch- Ostafrika. - Das in Molo aus Mitcham-

Pfefferminzkraut destillierte Ol zeigte die Konstanten : D.0,967, ap - 33 ° 30'..

Gesamtmenthol 67,5%, löslich in 3 Vol. 70% igem Alkohol, auf Zusatz

von 10 Vol. machte sich eine geringe Opalescenz bemerkbar. (Perfum.

Record 1915, Bd. 6, S. 4.) re

Azulen, ein blauer Kohlenwasserstoff. II. A. E. Sherndal.¹)

Verf. hat gefunden, daß das Azulen leicht ein Pikrat bildet, was auf die

Anwesenheit eines Benzolkerns im Molekül hinweist. Das Pikrat ist

zum Nachweis sehr geeignet. Ferner entsteht es aus Gurjunbalsamöl

durch Behandlung mit Schwefelsäure in Acetanhydrid. Bei der Reduktion

mit Palladium und Wasserstoff liefert es einen farblosen Kohlenwasser-

stoff C15H26, der vermutlich mit Dihydro-a-gurjunen identisch ist. Die

Verwandtschaft des Azulens mit den Sesquiterpenen geht hieraus klar

hervor. Das Azulen enthält keine konjugierten hydroaromatischen Doppel-

bindungen, denn es läßt sich nicht mit Natrium und Alkohol reduzieren.

Die Farbe muß durch eine eigentümliche Anordnung der Doppel-

bindungen, deren es 4 enthält, erklärt werden. Es gelang Verf., Azulen

im Campher- und Cubebenöl mit Hilfe des Pikrats nachzuweisen.

(Journ. Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 1537-1544.) re

Aus dem Vorschriftenbuch eines Parfümeurs. (Seifens.-Ztg.

1915, Bd. 42, S. 1015 1016.)
r

Entharzen von Koniferenholz. J. Frydmane. Das zum Aus-

lösen von Terpentinessenz, Terpenen und Kolophan benutzte Mittel sind

die an C6H14 bis CoH20 usw. reichen Fraktionen (white spirit) des

Sangajolpetrols (Niederl. Indien) (Siedep . 80-140 ° C.), welche in be-

kannter Weise im Autoklav zur Verwendung kommen. (Franz. Pat.

476330 vom 16. April 1914.)

1) Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 52.

sb
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28. Farbstoffe und Körperfarben.*)

Über Farbstoffe. I. Traube und F. Köhler. Basische Farb-

stoffe wirken entquellend bei Gelatinegelen . Saure Farbstoffe wirken

meistens quellend. Die Diffusionsfähigkeit und Diffusionsgeschwindig-

keit der Farbstoffe geht meist, aber nicht immer, der Permeabilität in

Pflanzen parallel. Größere oder geringere Fähigkeit der Geldiffusion

kann oft als Maß der Größe der Kolloidteilchen angesehen werden.

Wie bei den Alkaloiden , so ist auch bei Farbstoffen die Dispersität

von dem Molekulargewicht abhängig. Die Quellung begünstigt im all-

gemeinen die Permeabilität, die Entquellung die Speicherung. Ober-

flächenaktivität von Farbstofflösungen und Feststellung der Giftigkeit

zeigten für basische Farbstoffe gewisse Beziehungen zwischen Ober-

flächenaktivität und Giftigkeit gegenüber manchen Farben. (Int. Ztschr.

physikal.- chem. Biologie 1915, Bd. 2, S. 197-226.)
ae

CO

stallisiertes Produkt oder als fertige Beize zum Färben verwandt werden.

Zweckmäßig können noch 5 g einer 87 %ig. Orthophosphorsäure im I

Beizflotte gebraucht werden. (D. R. P. 291955 v. 9. Dez. 1913.) r

Körperfarben. Badische Anilin- und Soda -Fabrik. - Nach den

Versuchen der Patentinhaberin sollen Mischungen, die die Körper der Formel

zugleich mit den in der Farblackfabrikation

NH- -NH2 üblichen Substraten, wie Tonerde, Blancfix,

Kaolin, Schwerspat usw. enthalten, als Körper-

farben gute Verwendung finden können, in-

dem sie wertvolle, klare, gelbe Nüancen ergeben und gute Deckkraft,

Wasser-, Kalk- und Spritechtheit besitzen sollen. Ferner sublimieren

sie nicht, sind ölunlöslich und besitzen als Tapeten-, Olanstrich-, Buch-

und Steindruckfarben hervorragende Lichtechtheit. Die Darstellung der

NO, NO2

Die Lage der Farbstoffe und ihre Lehre. A. D. Little. (Journ. genannten Mischungen kann erfolgen, indem man das oben bezeichnete

Ind. Eng. Chem. 1915, Bd. 7, S. 237.)

Die neue amerikanische Farbstofferzeugung.

(Färber-Ztg. 1916, Bd. 26, S. 1.)

sm

Otto Marx.

x

Zur Lage des deutschen Farbstoffgeschäfts in den Vereinigten

Staaten von Amerika. Ludwig W. Schmidt. (Chem. Ind. 1915,

Bd. 38, S. 477-479.)

-

r

Darstellung von Azofarbstoffen. Farbenfabriken vorm. Friedr.

Bayer & Co. Das Hydrazid der 2,3 -Oxynaphthoesäure oder seine in

der Aminogruppe acidylierten Derivate werden in Substanz oder auf

der Faser mit aromatischen Diazoverbindungen gekuppelt. (D. R. P.

291172 vom 28. November 1914.) r

Darstellung von Mono- und Diazofarbstoffen. Dr. Julius Haus-

mann, Frankfurt a. M. Diazo- oder Tetrazoverbindungen der aro-

matischen Reihe läßt man auf Oxindol-6-sulfosäure einwirken. (D. R. P.

291906 vom 29. März 1914.) r

Darstellung eines Monoazofarbstoffes. Aktien - Gesellschaft

fürAnilin-Fabrikation.

Man kuppelt 4-Acetyl-

amino - 1-diazo- 3-methoxy-

benzol-6-sulfosäure mit 2. CH,CO.H.N =
2-

Amino-8-oxynaphthalin-6-

sulfosäure in schwach sau-

rer Lösung und erhält den

Farbstoff der Konstitution :

(D. R. P. 291963 vom 8. Mai 1914.)

H,N

CH₂O /

3 2'

4 1 - N N 1

6

HO 8'

SO,H
6'

SO H

Herstellung vonMonoazofarbstoffen.¹)ChemischeFabrikGries-

heim-Elektron. (D. R. P. 288839 vom 6. Februar 1914.) Z

Aktien-GeseN-Darstellung von o-Oxymonoazofarbstoffen.

schaft für Anilin - Fabrikation , Berlin -Treptow. Diazotierte

Pikraminsäure wird mit 4 -Acidylamino - 1 - oxybenzolen oder deren Sub-

stitutionsprodukten gekuppelt. (D. R. P. 291499 v. 19. Dez. 1914.) r

Darstellung von nachchromierbaren grünen sekundären o-Oxy-

diazofarbstoffen. Chemische Fabrik vorm. Sandoz , Basel .

Die durch Kuppeln in alkalischer Lösung erhaltenen Monoazofarbstoffe

aus o-Diazophenolen und 1 - Amino- 8 - oxynaphthalin -3,6 - disulfosäure

werden weiter diazotiert und mit Pyrazolonen, deren 4-Stellung unbesetzt

ist, gekuppelt. (D. R. P. 291 882 vom 10. Juni 1915.) r

―

Darstellung gelber bis brauner schwefelhaltiger Baumwollfarb-

stoffe. Leopold Cassella & Co. G. m. b. H. , Frankfurt a. M.

Acylderivate der Amino-, Nitroamino- und Diamino-Carbazole bezw.

(N)-Alkyl- und (N)-Aralkylcarbazole werden mit Schwefel, zweckmäßig

in Gegenwart von Benzidin, Tolidin oder ähnlich wirkenden Substanzen,

auf höhere Temperaturen erhitzt. (D. R. P. 291894 v. 21. April 1912.) r

Zur Farbstoffherstellung geeignete Präparate in trockener

oder Pastenform . Chemische Fabrik Griesheim- Elektron ,

Frankfurt a. M. Die Präparate bestehen aus Mischungen von Nitros-

aminalkalisalzen und den Alkalisalzen von 2,3- Oxynaphthoesäurearyl-

amiden. (D. R. P. 291076 vom 15. November 1914.) r

Erzeugung von Anilinschwarz. Alfred Ehrenzweig, Charlotten-

burg. Anilin , ein Diamin und Chlorsäure allein oder noch eine

sauerstoffhaltige Mineralsäure ohne ein Kupfer- , Eisen- , Mangan-,

Vanadium- oder Chromsalz gelangen bei hoher Temperatur zur An-

wendung. Z. B. werden 372 g Anilin, 108 g p-Phenylendiamin, 142 g

Natriumchlorat, 360 g 30% ig. Salzsäure , 360 g 50%ig. Essigsäure mit

etwa 1800 g Wasser konzentriert gelöst und bei etwa 35 ° C. eingedampft

bezw. auf einen Anilingehalt im 1 eingestellt und kann dann als kry-

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 162..

1) Franz. Pat. 466922, Chem.-Ztg. Repert. 1914, S. 409.

3,3'-Dinitro-4,4'-Diaminobenzophenon trocken oder besser in Form von

Pasten, wie sie z. B. beim Ausfällen der schwefelsauren Lösung durch

kaltes Wasser und Auswaschen der Säure erhalten werden, mit den

Substraten mischt, filtriert, trocknet und in der üblichen Weise fertig-

stellt. Das 3,3'- Dinitro-4,4'-Diaminobenzophenon kann aus 3,3'-Dinitro-

4,4'-Dichlorbenzophenon in der für den Austausch von beweglichem

Chlor gegen NH2-Gruppen üblichen Weise durch Erwärmen mit

Ammoniak erhalten werden. Um beispielsweise eine für Lithographie

und Dreifarbendruck geeignete Körperfarbe zu gewinnen, wird eine

wässerige, 5 kg des trockenen Körpers enthaltende Paste von 3,3'-Dinitro-

4,4'-Diaminobenzophenon in 100 kg Tonerdehydratpaste von etwa 4,5 %

Trockengehalt eingerührt, darauf wird filtriert, getrocknet und gemahlen.

(D. R. P. 291516 vom 18. Mai 1913.)
i

Verfahren zur Herstellung eines für die Mennigegewinnung

geeigneten Produktes durch Zerstäuben des geschmolzenen , in

dünnem Strahl ausfließenden Bleies. Georg Jansen , Düsseldorf.

Das ausfließende flüssige Blei wird mittels eines aus Wasserdampf,

Kohlendioxyd und Essigsäuredampf bestehenden , aus einer Düse aus-

strömenden Dampfstrahles zerstäubt und gleichzeitig oxydiert. Die Ab-

bildungen zeigen eine zur Ausführung des Verfahrens geeignete Ein-

richtung im senkrechten Schnitt und im Grundriß. In dem ein-

gemauerten, mittels Kohlenfeuerung geheizten Kessel a wird das reine

Blei geschmolzen. Im Boden des Kessels befindet sich das Ventil b,

welches unter Benutzung einer Spindel c und eines Handhebels d be-

dient wird, und durch welches der dünne Bleistrahl abgelassen wird.

Das Dampfrohr e liegt
Abb. 1.

in unmittelbarer Nähe

des ausfließenden Blei-

strahles und ist vorn mit

einer flachen Düseƒzur

Erzielung eines flachen,

sich ausbreitenden

Strahles versehen. Vor

dem Bleikessel befinden

sich zwei Ofen g und

h zur Erzeugung von

Kohlendioxyd und

Essigsäuredampf. Vom

Kessel des Ofens g führt

ein Rohr i zum Dampf-

rohr e, und vom Essig-

kessel h führt ein Rohrk

zum Dampfrohr e. Im

Ofen g wird durch eine

Koksfeuerung Kohlen-

dioxyd erzeugt, im Ofen

h wird 10 % iger reiner

Essig verdampft. Der

durch Öffnen desVentils

Abb. 2.

im Rohre entströmende Dampf ruft in den Rohren i und k Zug

hervor, wodurch Kohlendioxyd angesaugt wird, wihrend der Essigsäure-

dampf unter Druck zugeführt wird. In dem Dampfrohr e findet daher

eine innige Mischung zwischen Wasserdampf, Kohlendioxyd und Essig.

säuredampf statt. Dieses Gemisch entströmt der Düse ƒ des Rohres e,

nimmt dabei aus der Luft Sauerstoff auf und durchdringt den Strahl

von flüssigem Blei, welches dadurch in den Zustand feinster Verteilung

übergeführt wird, in diesem Zustande vollständig oxydiert und als

mürbe trockene Masse durch eine Öffnung m in eine Kammer n ge-

blasen wird , wo es sich niederschlägt. Das nach dem Blasen sofort

entnehmbare Produkt wird darauf in einem mechanischen Ofen zu

Mennige gebrannt. (D. R. P. 291564 vom 5. März 1911.)
i

Verlag der Chemiker-Zeitung Otto v. Halem in Cöthen (Anhalt). Druck von August Preuß in Cöthen (Anhalt) .
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6. Chemie der Pflanzen und Tiere. Agrikulturchemie.*)

Über den Einfluß von Spuren Cyankalium auf die Phagozytose.

H. J. Hamburger. Cyankalium in Spuren steigert die Erregbarkeit

der Phagozytose, in etwas größeren Mengen setzt es dieselbe herab,

bei noch größeren wirkt es lähmend. (Intern. Ztschr. physikal. chem .

Biologie 1915, Bd. 2, S. 245-248.) ae

Phagozyten und Atemzentrum. Erklärung des Excitationsstadiums

bei der Narkose. H. J. Hamburger. -Sehr geringe Mengen CO2

steigern die Phagozytose, größere wirken lähmend. Dasselbe beobachtet

man beim Atemzentrum. Gegenüber Chloroform verhalten sich die

betreffenden Zellenarten ganz analog. Beim Excitationsstadium bei der

Narkose blockiert der Eintritt geringer Mengen Chloroform in die

Ganglienzellen den Säurestoffverbrauch unvollständig. Hierdurch wird

eine unvollkommene Entwicklung herbeigeführt und dadurch die Erreg-

barkeit gesteigert. (Intern. Ztschr. physikal. chem. Biologie 1915, Bd. 2,

S. 249-254.)

—

ae

Der Einfluß von Wasserstoffsuperoxyd auf die Phagozytose.

H. J. Hamburger. -- Wasserstoffsuperoxyd ist im Gegensatz zu Sauer-

stoff imstande, die Phagozytose erheblich zu fördern. Diese Beförderung

besteht in einer Kräftigung der Phagozyten. Dieser Vorgang ist nicht

reversibel. Kaliumchlorat und Ferricyankalium befördern die Phagozytose

nicht. (Intern. Ztschr. physikal. chem. Biologie 1915 , Bd. 2 , S. 255.) ae

Einige kritische Bemerkungen zur Frage der chemischen Boden-

analyse. B. Niklewski. Wie aus den Verhandlungen ¹) der 1914 in

München tagenden » INTERNATIONALEN KOMMISSION FÜR DIE CHEMISCHE

BODENANALYSE < hervorgeht, ist man jetzt eifrig bestrebt, ein einheitliches

Verfahren hierfür festzulegen, und zwar soll derjenigen Methode der

Vorzug gegeben werden, welche am geeignetsten wäre, die Düngungs-

bedürftigkeit des Bodens aufzudecken . Für die Bestimmung des ver-

fügbaren Nährstoffkapitales des Bodens ist neben der physikalischen

und chemischen Analyse die Beurteilung der biologischen Faktoren

notwendig. Bei der Wahl einer geeigneten chemischen Analyse für die

Bodenuntersuchung ist zunächst die Frage zu erwägen, wie die organisch

und anorganisch gebundenen Nährstoffe getrennt werden könnten. Da-

nach hätte man sich für ein passendes Extraktionsmittel zur Bestimmung

des anorganisch gebundenen Nährstoffkapitals zu entscheiden. Für die

organisch gebundenen Stoffe wäre gleichfalls eine analytische Trennungs-

methode der leicht und schwer zersetzbaren Stoffe auszuarbeiten. Für

die Qualitätsbestimmungen der organischen Substanzen, insbesondere

ihrer Zersetzungsfähigkeit, dürften sich biologische Methoden am besten

eignen. (Ztschr. land .Versuchsw. in Österr. 1915, Bd. 18, S. 464.)

Der Einfluß des Kalkstickstoffes auf die Keimung von Gerste

und Weizen. R. Trnka und B. Mysik. (Ztschr. landw. Versuchsw. in

Österr. 1915, Bd. 18, S. 58.)
g

Teichdüngungsversuche. Th. Alexander, O. Haempel und E.

Neresheimer. Unter Teichdüngung ist immer die Düngung der

Teiche mit künstlichen Düngemitteln, in erster Linie Stickstoff, Phosphor-

säure und Kalk, zu verstehen. Die Teichdüngung bezweckt mittelbar

eine erhöhte Produktion an Fischfleisch und sucht dies dadurch zu

erreichen, daß zuerst die Pflanzen, die der Mikroflora angehören, zu

reicherem Wachstum angeregt werden, die ihrerseits wieder die Grund-

lage für die erhöhte Produktion an Mikrofauna bilden sollen. Dieses

nun vorhandene Plus an Pflanzen und Tieren mikroskopischer Größe

das Plankton - soll schließlich in Form von Fischfleisch die

Produktion des eigentlichen Zweckobjektes, des Teichbetriebes, erhöhen.

Frühere Versuche von KUHNERT haben im allgemeinen sehr günstige

Ergebnisse bezüglich der Wirkung der künstlichen Düngemittel, be-

sonders des Salpeters, ergeben. Die von den Verf. ausgeführten Versuche

wurden in 12 Versuchsteichen der Fürstlich Schwarzenbergischen teich-

*) Vergl. Chem. -Ztg. Repert. 1916, S. 201 .

-

¹) Intern. Mitt. f. Bodenkunde 1915, Bd. 5, Heft 1 , 2.

wirtschaftlichen Versuchsstation in Frauenberg in Böhmen ausgeführt.

Bei diesen Versuchen handelte es sich darum, festzustellen, inwieweit

sich durch Düngung überhaupt ein Erfolg erzielen läßt, und in welcher

Weise er in der Zusammensetzung des Wassers, in der Planktonmenge

und im Zuwachs an Fischfleisch zum Ausdruck kommt. Aus der

umfangreichen Arbeit geht deutlich hervor, daß die ganze Frage noch

recht sehr der Aufklärung bedarf. So lange die wichtigsten Grund-

fragen der Teichdüngung noch strittig sind und so lange nicht ge-

nügend einwandfreies Material vorliegt, kann man noch nicht sagen,

ob eine Düngung der Teiche mit künstlichen Düngemitteln wirklich

Aussicht auf Erfolg hat oder nicht. (Ztschr. landw. Versuchsw. in Österr.

1915, Bd . 18, S. 388-421.) g

-

Nährstoffgehalte und Nährstoffaufnahme von Pflanzen aus un-

gedüngten und gedüngten Teichen. Th. Alexander. Verf. hatte

1912 Gelegenheit, die im vorst. Ref. besprochenen Versuche noch nach

einer anderen Richtung hin auszubauen. Es fanden sich in den ein-

zelnen Versuchsteichen sehr verschiedene Mengen und Arten von in

Teichen bodenständigen Pflanzen vor; es war daher zu versuchen, ob

durch die chemische Untersuchung dieser Pflanzen, die ebenso wie die

im Plankton vorhandenen grünen Pflanzen Gelegenheit zur Ausnutzung

der gegebenen Düngung hatten , Unterschiede in den einzelnen ver-

schieden gedüngten Teichen aufgefunden werden könnten. Schließlich

war es nicht ohne Interesse, die Nährstoffgehalte einer größeren Anzahl

von Wasserpflanzen kennen zu lernen ; denn dadurch war es möglich,

festzustellen, welche Nährstoffmengen unter Umständen durch die Hart-

flora dem Teiche entzogen werden. Auch konnten so vielleicht Er-

fahrungen bezüglich der Verwertung dieser Pflanzen gewonnen werden.

Der Gehalt der Teichpflanzen an Stickstoff und mineralischen Nähr-

stoffen ist ziemlich hoch. Die bei den vorliegenden Versuchen durch

die Hartflora dem Wasser entzogenen Nährstoffmengen betragen etwa

den vierten Teil der durch eine mittlere Getreideernte der gleichen

Fläche entnommenen ; ihre Verwertung auf der Düngerstätte ist daher

sehr wohl ins Auge zu fassen. Bei zwei Pflanzen , Alisma plantago

und Sagittaria sagittifolia, lassen es die durchgeführten Untersuchungen

auf Eiweiß, Stärke und Rohfaser wünschenswert erscheinen, ihre Ver- .

wendbarkeit als Viehfutter näher zu prüfen. (Ztschr. landw. Versuchsw.

in Österr. 1915, Bd. 18, S. 437.) g

Zur Statistik des Verkehrs mit Kunstdüngemitteln in Österreich-

Ungarn. F. W. Dafert und R. Miklauz. (Sonderabdr. Ztschr. landw.

Versuchsw. i. Österr. 1915, S. 1-10.) r

Jahresbericht der K. Württembergischen landwirtschaftl. Hoch-

schule Hohenheim für die Zeit vom 1. April 1914 bis 31.März 1915. r

Bericht über die Tätigkeit der Landwirtschaftlichen Kreisver-

suchsstation und öffentlichen Untersuchsanstalt Speyer für das Jahr

1914. O. Krug und M. Kling. (Sonderabdr. a. d. Landw. Jahrbuch

f. Bayern 1915, Nr. 8.)
ľ

Bericht über die Tätigkeit der k. k. landwirtschaftlich-chemi-

schen Versuchsstation und der mit ihr vereinigten k. k. landwirt-

schaftlich -bakteriologischen und Pflanzenschutzstation in Wien im

Jahre 1914. F. W. Dafert und K. Kornauth. r

Bericht über die Tätigkeit der landwirtschaftlich - chemischen

Landes-Versuchs- und Samen-Kontrollstation in Graz im Jahre 1914.

Erstattet von E. Hotter. (Sonderabdr. a. Ztschr. landw. Versuchsw. in

Österreich 1915, S. 341-356.) r.

Bericht über die Tätigkeit der k. k. landwirtschaftlich - chemi-

schen Versuchsstation in Linz im Jahre 1914 und 1915. Erstattet

von Franz Hanusch. (Sonderabdr. a. d. Ztschr. landw. Versuchsw. in

Österreich 1915, S. 324-339 ; 1916, S. 328-339.)
r

Bericht über die Tätigkeit der k. k. landwirtschaftlich- chemischen

Versuchsstation in Görz im Jahre 1914. Erstattet von M. Ripper. r
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15. Wasser. Abwässer.*)

Destillationsapparat zur raschen Gewinnung kleiner Mengen

möglichst reinen Wassers. Deutsch- Englische Quarzschmelze

G. m. b. H., Berlin-Pankow. Der Wasserraum bildet mit den Wasser-

abscheidern, den Dampfräumen, dem Wasserzuleitungs- und Dampf-

ableitungsrohr und einer gleichzeitig als Umlaufvorrichtung dienenden

Heizschlange ein einziges Stück ohne besonders zu dichtende Verbin-

dungen. Die Vorrichtung besteht zweckmäßig aus aus Bergkrystall

hergestelltem Glase, kann aber ganz oder zum Teil aus gewöhnlichem

Quarzglas bestehen. Der untere kugelförmige Teil a des Hauptgefäßes

dient als Wasserraum, während der durch eine Einschnürung b davon

getrennte, darüberliegende Teil c der Dampfraum ist. Zwischen Wasser-

und Dampfraum ist ein Wasserabscheider d von beliebiger Bauart an-

b

h

von

geordnet. Über dem

Dampfraum c befindet

sich, gleichfalls durch

einen Wasserabscheider

e davon getrennt, ein

Dampfdom f

welchem ein Dampf-

entnahmerohr g nach

der Kühlvorrichtung h

führt. Am Boden des

Wasserraumesa ist eine

Heizschlange i in Form

einer Rohrspirale oder

eines U-förmigen Roh-

res vorgesehen, deren

beide Enden k und / übereinander liegend in den Wasserraum a münden.

Beim Gebrauche wird unter die Heizschlange i ein Brenner gesetzt, so

daß die Heizschlange zugleich den Schornstein bildet. Infolge der

hierdurch bedingten starken Erhitzung findet ein lebhafter Umlauf des

Wassers statt. Um hierbei zu starke Pulsationen zu vermeiden, durch

die das Wasser in den Dampfraum spritzen und von da nach dem

Kühler gelangen könnte, sind die offenen Enden k und nach unten

umgebogen oder durch eine Kappe abgeschlossen. Die Verdampfung

tritt schnell ein. Der entstehende Dampf wird zunächst durch die

Wasserabscheider getrocknet, im Domƒ gesammelt und von dort zur

Kondensation dem Kühler zugeführt. Der Wasserraum wird bis zur

erforderlichen Höhe mittels des die Wand des Behälters durchsetzenden,

innerhalb des Behälters nach unten gerichteten Wasserzuleitungsrohres n

gefüllt, welches außerhalb des Behälters U-förmig gebogen ist und

daher gleichzeitig als Luftabschluß wirkt. Man kann auch den mit der

Destillierblase zusammenhängenden Wasserabscheider mit dem Kühler

vereinigen, wodurch der ganze Apparat noch handlicher wird. (D.R.P.

292113 vom 24. März 1914.)
i

Über die Reinheit und chemische Beschaffenheit der Gewässer

im Königreiche Böhmen. Ferdinand Schulz. Ber. des Komitees f.

Abwässerfragen. Prag 1915. Verlag des Industrie-Förderungs- Institutes. r

Geschlossener Filtergegenstrombelüftungs- und Entgasungs-

apparat mit selbsttätiger, durch einen Schwimmer gesteuerter Vor-

richtung zur Beseitigung des nicht gelösten Luftüberschusses. Leo

Callenberg, Berlin. Der Boden des Apparates ist geschlossen, so

daß die im oberen Teil eintretende und nach unten sickernde Flüssig-

keit aus der durchlochten oder porösen

Seitenwand austreten muß. Um die

durch das zutretende Wasser und die

gleichfalls eintretende Luft entstehende

erhöhte Spannung in dem Luftdruck-

wasserkessel 1 selbsttätig zu regeln,

befindet sich am oberen Boden des

Hydrophors das durch Schwimmer 11

und Gestänge 12 gesteuerte Schwim-

merventil 13 und Entlüftungsventil 14.

Der Schwimmer 11 ist derart in dem

unter dem Filter 3 liegenden Wasser-

behälter 10 angebracht, daß er die

mit dem Wasser hineingepumpte Luft

durch das auf dem Hydrophor an-

gebrachte Entlüftungsventil 14 nur bis

zu einem bestimmten höchsten Wasser-

stand entweichen läßt, indem dann

der angehobene Schwimmer 11 das

Entlüftungsventil 14 absperrt. Dem-

10

gepumpte Luft das in der Flüssigkeit befindliche Gas energisch an

sich reißt, um es selbsttätig abblasen zu lassen, ohne die Funktion des

bekannten Hydrophorapparates irgendwie zu stören. (D. R. P. 291691

vom 24. Juni 1913.) i

Katacid -Tabletten . P. Köthner. Dieses, von der CHEMISCHEN

Industrie PliTT, Berlin W. 50 und Breslau 9, hergestellte Sterilisations-

mittel für Trinkwasser enthält nach STRAUSS ¹) 0,5 % Carbamid-Wasserstoff-

superoxyd, 0,25 % wasserfreie Citronensäure und 0,01 % tierische hoch-

aktive Katalase. Es soll dadurch innerhalb 15 Min. verseuchtes Wasser

so weit entkeimt werden, daß es ohne Gefahr für die Gesundheit ist.

Verf. fand indessen, daß das Wachstum von Bacterium coli innerhalb

15 Min. nicht merklich, das von Typhusbazillen nur wenig gehemmt

wird. Selbst nach 45 Min. waren diese nicht völlig abgetötet. (D. med.

Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S. 1004.) sp

d

Erzielung eines Überdruckes im Mischkessel von ohne Riesel-

säulen und Überdruckpumpen arbeitenden Imprägnierapparaten zur

Herstellung kohlensauren Wassers unter mehrmaliger Imprägnierung

der Behandlungsflüssigkeit. Hermann Laubach, Maschinen- und

Armaturenfabrik, Cöln - Ehrenfeld. Während des ohne oder mit

gleichzeitiger Frischwasserzuführung vor sich gehenden Umpumpens

des gesättigten Wassers nimmt man die nochmalige Imprägnierung des-

selben mittels unmittelbar der Kohlensäure-

flasche entnommener frischer Kohlensäure

in der Weise vor, daß die letztere der

Behandlungsflüssigkeit zugeführt wird, be-

vor sich diese im Mischkessel angesammelt

hat. In der Abbildung bezeichnet a den

Mischbehälter, welchem die Kohlensäure

durch eine Rohrleitung b, c mit einge-

schaltetem Injektor d zugeführt wird. Die

Pumpe f führt das Frischwasser durch

eine Rohrleitungg, h dem Mischbehälter a

zu, wobei die Imprägnierung des Misch-

wassers mittels dem Behälter a durch die

Rohrleitung i entnommener Kohlensäure innerhalb des Injektors k er-

folgt. Mittels der Rohrleitung wird bei dem Umpumpen des ge-

sättigten Wassers letzteres aus dem Mischbehälter a dem Injektor d

zugeführt, in welchem eine zweite Imprägnierung mit frischer, aus

der Leitung bzuströmender Kohlensäure vorgenommen wird, worauf

das Wasser durch Leitung c in den Mischbehälter a zurückfließt.

(D. R. P. 292087 vom 23. September 1913.) i

g

a

-

Abscheiden von fetten und anderen leichten Flüssigkeiten aus

Abwässern. Hermann Fischer und Harry Wehncke, Berlin.

Die Fettstoffe werden vermöge ihres geringeren Eigengewichtes oben

in einem Gefäß zurückgehalten, aus welchem die Abwässer unten

durch Überlauf der Entwässerungsleitung zugeführt werden. Sobald

die Fettstoffe einen bestimmten Raum des Fettfanggefäßes einnehmen,

unterbrechen sie selbsttätig den Ablauf der Abwässer, worauf sie durch

eine Pumpe oder eine ähnliche Einrichtung entfernt werden. Die

Abwässer können bei erhöhtem Wasserstand wieder ihren Weg in die

Entwässerungsleitung nehmen. (D. R. P. 291 294 vom 6. Sept. 1913.) i

Elektrolyser gegen stinkende Abwässer. E. Schneckenberg.-

In der Arbeit werden Versuche mit Bleichlaugen beschrieben , welche

durch Elektrolyse von Chlornatriumlösungen erhalten wurden. Zur

Herstellung dieser Bleichlaugen dienende Entwickler werden durch die

Firma ELEKTROLYSER- BAU ARTHUR STAHL in Aue in Sachsen in den

Handel gebracht. Faulmischungen von Harn , Bakteriennährbouillon

und Saft von zerfließendem Harzkäse sowie ungereinigte, für die Riesel-

felder bestimmte Abwässer wurden nach Behandlung mit nur wenig

Chlor enthaltenden Bleichlösungen in 12-24 Stunden von ihrem un-

angenehmen Geruch befreit. Die Wirkung ist bedeutend stärker als die

mit Lysol erzielte ; auch dem Chlorkalk gegenüber haben diese Bleich-

lösungen Vorzüge. (Elektrochem. Ztschr. 1915, Bd. 21 , S. 294-296.) pu

Bewegliche Abfischanlage für Abwasser. Hans Bauer, Berlin-

Schöneberg. - Die Abfischanlage wird durch einen größeren Längs-

rechen und einen kleineren Querrechen gebildet, sodaß von dem Längs-

rechen die abgefangenen Stoffe durch die nach dem Querrechen ge-

richtete Längsströmung möglichst abgetrieben werden. (D. R. P. 290590

vom 4. Juni 1914.)
i

Mehrkammeriges Schlammfaulbecken, welches die Schlamm-

bewegung am Boden entlang gestattet. Dr. Eugen Steuer, Neustadt

a. d. Haardt. Der zu behandelnde Schlamm wird durch die ver-

nach ist ein Entgasungsapparat geschaffen, bei welchem die hinein- schließbare Öffnung a unter genügendem Druck in die erste Abteilung

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 198. 1 ) Med. Klin. 1915, Nr. 19 , S. 3.
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des mehrkammerigen Beckens beingelassen. Dadurch entsteht ein

Überdruck von der ersten zur zweiten Kammer, wodurch die obere

Klappe c¹ der Zwischenwand d¹ an diese fest angedrückt wird, während

sich die in entgegengesetzter Richtung bewegliche Klappe e¹ öffnet.

Der Niveauausgleich zwischen den beiden Kammern erfolgt dann aus-

schließlich durch Vorschieben von Schlamm, welcher vor der Klappe e¹

bereits lagert. Der durch das Steigen des Flüssigkeitsspiegels in der zweiten

Kammer entstehende Überdruck gegenüber der dritten Kammer gleicht sich

inderselbenWeise

durch die Klappe

e2 aus usw. So

lange die Schieber

derWasser-Ablei-

tung f und der

Schlamm - Ablei-

tungggeschlossen

sind, hebt sich ent-

sprechend dem in

die erste Kammer eintretenden Schlamm der Flüssigkeitsspiegel in sämt-

lichen Kammern in der angegebenen Weise. Je nach dem Wassergehalt

des Klärschlammes und je nach der Menge des Wassers, welches der

Klärschlamm bei der allmählich fortschreitenden Zersetzung ausscheidet,

bildet sich eine mehr oder weniger hohe, wässerige Schicht über dem

unten ruhenden Schlamm. Ist der Zeitpunkt für eine Durchspülung

des Schlammes der einzelnen Kammern gekommen, so wird der

Schieber des Auslaẞrohres ƒ geöffnet. Mit dem Abfließen der wässerigen

Schicht der ersten Kammer sinkt in dieser der Spiegel, und es strömt

Wasser aus den oberen Schichten der zweiten Kammer durch die

Klappe c¹ in die erste Kammer. Diese Strömung wird von der Zwischen-

wand h¹ in die unteren Schlammschichten der ersten Kammer geleitet.

Das Abströmen des Wassers aus der zweiten Kammer hat zur Folge,

daß aus der dritten Kammer in gleicher Weise Wasser in den Schlamm

-

der zweiten Kammer eingeführt wird usw. Durch das Rohr i kann

nach Bedarf die Menge des Schlammwassers vermehrt werden. Der

fertige Schlamm wird periodisch durch die Leitungg abgelassen. (D. R. P.

291515 vom 18. Dezember 1913.) i

-

Klärbrunnen oder Klärbecken , bei welchem die sich ab-

scheidenden Sinkstoffe durch einen im ganzen Umfange des

Brunnens oder Beckens vorgesehenen Durchfallsschlitz in den

Schlammfaulraum gelangen. Battige & Schöneih, Gesellschaft

für Wasser- und Abwasserreinigung m. b. H., Berlin. In

derAußenmauer e des Brunnens

ist eine umlaufende, im oberen

Teile hohlkehlenartig aus-

gesparte Aussparung f vor-

gesehen,welchein ihrem unteren

Teile zwischen dem Mauer-

werkunddem Mittelkörpergdes

Brunnens den ringförmigen

Durchfallschlitz h bildet. Von -

der Aussparung ƒ laufen Ent-

gasungskanäle i bis an die

Oberkante des Mauerwerks.

Das Abwasser gelangt durch

ein (nicht dargestelltes) Rohr

zunächst auf die Mitte des

Brunnens und zwar in ein hier

vorgesehenes offenes Gefäß a,

welches sich auf einem schwach

kegelförmigen Körper b, ge-

wissermaßen dem Brunnen-

-i

deckel, befindet. Mittels dieses Deckels wird das Abwasser gleichförmig

über den ganzen Umfang des Brunnens hin verteilt. (D. R. P. 291998

vom 23. April 1913.)
i

22. Gärungsgewerbe.*)

Die Verarbeitung von Futterrüben in der Spiritusindustrie ist

1916/17 gestattet. Zu empfehlen ist deren Verarbeitung nur, so-

bald sie für 50 kg etwa 2,5 1 Spiritus geben (also etwa 6 % Zucker

entsprechend). (Ztschr. Spir.-Ind. 1916, S. 161.)

1

σ

Verwertung von Schlammstärke in der Brennerei. Diese istDiese ist

bei hohem Gehalt von Fäulnisprodukten wegen der Ablehnung der

gewonnenen Schlempe durch das Vieh nur möglich, wenn man größere

Mengen Kartoffeln oder Rüben mitverarbeitet und die Stärke im ganzen

höher dämpft. Frische Schlammstärke macht bei der Verarbeitung nach

PALLAS gar keine Schwierigkeiten. (Ztschr. Spir.-Ind. 1916, S. 118.) o

Reifen von Spiritudsen in Fässern. Verein der Spiritus-

Fabrikanten in Deutschland , Berlin. Während des Lagerns werden

die aufsteigenden Dämpfe innerhalb oder außerhalb des Fasses mit als

Katalysator wirkenden angekohlten Holzspänen oder Holzkohle in Be-

rührung gebracht, ohne daß der Katalysator selbst mit Flüssig-

keit in Berührung kommt. Anstatt der angekohlten Holzspäne oder der

Holzkohle kann man auch andere als Katalysatoren wirkende bekannte

Stoffe allein oder in Verbindung mit angekohltem Holz oder Holz-

kohle anwenden. (D. R. P. 291349 vom 1. April 1915.)

—

Z

Die

Hartspiritus. H. Mayer. (Seifens.-Ztg. 1915, Bd. 42, S. 602.) r

Herstellung von Alkohol aus Kaktuspflanzen. Frank Thatcher,

El Paso, Texas, und Luther M. Stiles , Hachita, Net -Mexiko. -

Kaktuspflanzen werden in zerkleinertem Zustande unter Wasserzusatz

und unter kräftigem Rühren der Einwirkung von überhitztem Dampf

unterworfen, danach wird die aus den Pflanzen freigewordene Ameisen-

säure abgeblasen und der von den Pflanzenrückständen abgepreßte Saft

in üblicher Weise unter Zusatz von reingezüchteter Hefe (Saccharomyces

cerevisiae) in Gärung versetzt. Die Rückstände bilden ein nahrhaftes

Viehfutter. Die größte Ausbeute an Alkohol liefert die als Sotol

(Dasylirion Wheeleri) bekannte Kakteenart. (D. R. P. 291073 vom

26. März 1914.)

—

r

Herstellung von Alkohol und Aceton durch Gärung mit Bacillus

macerans. Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. Man

vergärt das Maischmaterial mit solchem Impfmaterial, welches aus gleich-

artigem Maischmaterial unter Zusatz von stickstoffhaltigen Substanzen,

wie Preẞhefe, Hefeextrakt, Hefeautolysat, Malzkeimen usw., hergeführt

wurde. (D. R. P. 291 162 vom 27. Januar 1914.)

—

r

Holz- und Strohverwertung zu Alkohol und zu Futter. Holz

bei 712 at 20 mit 125 T. Wasser, 2,5 T. Schwefelsäure auf 100 T.

Holztrockensubstanz aufgeschlossen, gaben nach KRESSMANN 22 T.

Zucker und bei der Gärung 7 T. Alkohol. Lärchenholz gaben 29,7 T.

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 153.

=

Zucker, doch nur 6 T. Alkohol. Lebendes Splintholz zu Schliff ver-

arbeitet (die Rentabilität bleibt aber zweifelhaft wegen hoher Kosten)

hat nach ZUNTZ, HEIDE und HABERLANDT guten Nährwert. Birken-

holzschliff ergab bei der Fütterung einen Stärkewert gleich dem sehr

guten Wiesenheues 36,2 %. Stroh durch Natronlauge aufgeschlossen,

wie in der Papierfabrikation, gibt Strohstoff, der nach ZUNTZ, Heide

und STUEBER gute Erfolge ergab , da die Kauarbeit, Verdauungsarbeit

und Gasbildung geringer als beim Heu und die Strohstoffaser auch beim

Pferd restlos verdaut wird. Auch das Landwirtschaftsministerium macht

hierauf aufmerksam , die schrotartige Beschaffenheit (gewonnen nach

EsOEXMANN) ist sehr wichtig, ebenso natürlich ein Eiweißzusatz.

empfiehlt sich (z. B. bei Pferden) nach ZUNTZ und auch nach ELLEN-

BERGER folgende Gabe: 1 kg Hafer, 4 kg Strohfutter, 120 g Eiweiß.

(Ztschr. Spir.-Ind. 1916, S. 148, 155, 156.)
σ

Anstrichfarben für Keltergefäße. Karl Micksch. (Ztschr. ges.

Kohlensäure- Ind. 1915, Bd. 21 , S. 607-609, 619-620.) r

Behandlung von Steinzeugfiltern zwecks Herstellung haltbarer

Brauselimonaden aus Weinen und Fruchtsäften. Gebrüder Seyboth

Chemische Fabrik, München. Die Steinzeugfilter müssen frei von

Rissen sein, da sie sonst nicht imstande sind, ein keimfreies Filtrat zu

liefern. Die bisherige Prüfung auf Risse mittels Durchsaugens von Luft

und Beobachtung der Größe der Blasen führt leicht zu Täuschungen.

Nach vorliegender Erfindung werden solche etwa vorhandenen Risse

durch Infiltration mittels Haloidsalze verengt. Zu diesem Zwecke werden

Fluorverbindungen, wie Fluornatrium, Fluorammonnium u. dergl. , und

Chlornatrium verwandt, und zwar letzteres zu dem Zwecke, damit die

nötige Porosität durch die entstehenden unlöslichen Verbindungen nicht

zu sehr beschränkt wird. Diese Salze werden nur in so kleinen

Mengen, wie sie in den natürlichen Mineralwässern vorkommen, in

der zu filtrierenden Flüssigkeit gelöst. Die Salze dichten nicht nur in

beschränktem Maße die Risse, sondern konservieren auch organische

Säfte, was bei der Herstellung alkoholfreier Getränke von großer

Wichtigkeit ist. Bei Ausführung des Verfahrens wird das Steinzeug-

filter zuerst auf Risse untersucht und dann in einer Lösung von 10 g

Chlornatrium und 10 g Fluornatrium in 851 Wasser 1 Std. lang der

Siedehitze ausgesetzt. Nach Ablauf der Lösung wird mit Wasser aus-

gewaschen und sofort mit der Filtration des Weines oder des Frucht-

saftes begonnen. Aus dem infiltrierten Fluorsalze entsteht durch Ver-

bindung mit der Kieselsäure des Steinzeugfilters ein unlösliches Kiesel-

fluorsalz . Der keimfrei filtrierte Wein gelangt vom Steinzeugfilter un-

mittelbar in das Destillationsgefäß, in welchem die Entgeistung desselben

und nach dieser das Aufkochen mit Zucker und die Sterilisierung des

Saftes stattfindet. (D. R. P. 291848 vom 24. August 1915.) i
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Druck von Textilstoffen .

-

29. Färberei. Anstriche. Imprägnierung. Klebemittel.*)

Farbenfabriken vorm. Friedr.

Bayer & Co. Versuche sollen ergeben haben, daß man mit Hilfe

von Borsäure Lösungen oder Verdickungen von Acidylcellulosen her-

stellen kann, welche sich für den Druck von Textilstoffen gut eignen,

indem die Borsäure den Massen eine erheblich gesteigerte Konsistenz

verleiht, so daß man Druckfarben herstellen kann, welche bei verhältnis-

mäßig geringem Gehalt an Acidylcellulose sehr dicke Massen liefern.

Mischt man z. B. in Essigsäure lösliche Acidylcellulosen mit Borsäure,

Alkohol und Wasser, so tritt in der Kälte nur leichte Quellung ein.

Erwärmt man einige Zeit auf 50-60 ° C., so erhält man bald eine

völlige Lösung, welche sich in warmem Zustande filtrieren läßt. Beim

Erkalten der Lösungen scheidet sich ein Teil des verwendeten Hilfs-

lösungsmittels (Alkohol) ab, und man erhält eine weiße und verfilzte

Masse , welche mit dem Messer geschnitten werden kann , beim Er-

wärmen sich aber wieder löst. Durch Zusatz anderer Lösungsmittel

für Acidylcellulosen, wie Phenol, Formaldehyd usw., kann man Massen

erhalten, welche in der Kälte nicht mehr erstarren, sondern nur mehr

oder weniger dickflüssig werden. Beispielsweise mischt man 2000 g

Sericose L. (Acetylcellulose), 1000 g Borsäure , kryst., 6500 g Alkohol,

denat. , und 500 g Wasser und bringt die Mischung durch Rühren und

Erwärmen auf etwa 60 ° C. in Lösung. Statt Alkohol kann man auch

Aceton, Essigsäure, Essigester, statt Sericose L. andere Acidylcellulosen

verwenden. (D. R. P. 291802 vom 3. August 1915.) i

Erzeugung einer neuartigen, wollähnlichen Beschaffenheit von

Baumwollgeweben. Heberlein & Co. , Wattwyl in St. Gallen, Schweiz.

Versuche haben ergeben, daß in dem Verfahren des Hauptpatentes

290444¹) sich die dort angegebenen Effekte auch erzielen lassen, wenn

man die Behandlung mit Schwefelsäure von 49-50 /20 Bé. durch

eine Behandlung mit Phosphorsäure von 55-57 ° Bé. oder mit Salz-

säure vom spez. Gew. 1,19 bei niedriger Temperatur oder mit Salpeter-

säure von 43-46º Bé. oder mit Chlorzinklösung von 66° Bé. bei

60-70° C. oder mit Kupferoxydammoniaklösung bei kurzer Ein-

wirkungsdauer ersetzt. (D. R. P. 292213 vom 14. Februar 1914, Zus.

zu Pat. 290444.) i

Beitrag zur Kenntnis der Seidenbeschwerung. E. Müller.

Diss. Basel 1915. 64 S. 8°.

Schleudermaschine mit elektrischem Antrieb zum Färben,

Bleichen, Waschen , Imprägnieren und Nitrieren von Textilgut.

Gebr. Heine, Viersen, Rhld. (D. R. P. 291 645 v. 29. Aug. 1913.) i

Herstellung von gelben unlöslichen Azofarben auf der Faser.

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning. Man kuppelt die

Diazoverbindungen der Ester der 4-Nitro-2 -aminobenzoesäure mit3-Naph-

thol auf der Faser. (D. R. P. 291892 vom 30. Juni 1914.)

-

Herstellung von Reserven unter Küpenfarbstoffen. A. Crone ,

Coesfeld i. W.- Aromatische Nitroverbindungen werden durch hydro-

schwefligsaure Salze reduziert.2) Die hydroschweflige Säure geht dabei

in eine höhere Sauerstoffsäure des Schwefels über, die nicht mehr

Küpenfarbstoffe zu reduzieren vermag. Auf diesem Verhalten der

aromatischen Nitroverbindungen Hydrosulfiten gegenüber beruht ihre

Verwendung als Reserven unter hydrosulfithaltigen Druck- und Pflatsch-

farben, in denen das beim Dämpfen frei werdende Reduktionsmittel

an den Stellen, wo es die Nitroverbindung trifft, zerstört wird.³) Die

bisher zur Verwendung gelangten Nitroverbindungen waren genügend

lösliche Alkalisalze der aromatischen Nitrosulfosäuren und zwar NO2

zu SOH in m-Stellung (in p-Stellung bekam man gelbe Reserven).

Es hat sich gezeigt, daß die in der Kälte schwer löslichen Salze der

m-Nitrosulfosäuren mit Oxyden der Schwermetalle ebenfalls reservierend

gegen Küpenfarbstoffe wirken , sichtlich durch Oxydation der Farb-

stoffleukoverbindung. Die in der Kälte unlöslichen m-nitrosulfosauren

Salze des Kupfers, Bleis, Zinks und Mangans besitzen den Alkalisalzen

gegenüber den Vorteil , daß sie fest auf der Faser haften , so daß sie

eine Ausfärbung der mit Reserven bedruckten Ware in der Tauchküpe

ermöglichen, ohne daß sie dabei aufweichen und sich vom Gewebe

loslösen. Die bisher gebräuchlichen Chlorzink - Chlormangan - Reserven

gestatteten nur eine Ausfärbung in der Roulettenküpe, wobei die aus

den Chloriden gefällten Hydroxyde aufquollen und an den Quetsch-

walzen abfleckten. Wegen der Hygroscopicität der Chloride mußte die

Ware so rasch wie möglich verarbeitet werden ; die reservierende Kraft

der Chloride , die in der Bindung des Alkalis des Färbebades durch

die Salzsäure besteht, hängt natürlich ganz von der Menge des Alkalis

im Färbebade ab, was das Arbeiten unsicher macht. Die Unzukömm-

*) Vergl. Chem-Ztg. Repert. 1916, S. 184. ¹) Ebenda 1916, S. 126.

2) Grandmougin , Ber. d. chem. Ges. 1906, Bd . 39, S. 3563.

D. R. P. 210682, 211526 ; Chem.-Z.tg. Repert. 1909, S. 347, 428 ; ferner Buch d.

B. A. S. F. Das Leukotrop-Ätzverfahren, 2. Aufl. , Ludigol , S. 75, 76 u. 96.

lichkeiten fehlen beim neuen Verfahren , das sich besonders zur Her-

stellung roter (Pararot-)Reserven unter Küpenfarbstoffen (die Blei- und

Mangansalze) und weißer Rouleauxpappe (das Kupfersalz) eignet.

(D. R. P. 292171 vom 31. Oktober 1915.)
oh

-

Maschine zum Färben, Bleichen , Waschen, Absäuern und ähn-

lichem Naẞbehandeln von Strähngarn. J. P. Bemberg Akt.- Ges. ,

Barmen-Rittershausen. Die Maschine ist mit einem fahrbaren Wagen

zum selbsttätigen Umsetzen und Umziehen der auf flachen, auf dem

Bottichrand liegenden Strähngarnträgern hängenden Strähne versehen.

Am Wagen sind Greiferräder mit Greifern zum Erfassen der Garnträger

für das Umsetzen angebracht, während an den Greifern Zahnräder und

am Wagen verstellbare Zahnbögen zum Umziehen der Garnträger an-

geordnet sind. (D. R. P. 291999 vom 29. August 1913.)
i

Herstellung von Plättmusterdrucken. Clemens Grünert, Berlin-

Lichterfelde. Das Muster wird mit klebenden Farben gedruckt und

sodann mit pulverisierten Salzen, die in ihrem Krystallwasser schmelzen,

eingestaubt. Beispielsweise verwendet man gemahlenen Alaun, Chrom-

alaun, Eisenalaun, Glaubersalz, Natriumacetat o. dgl. Die Salze schmelzen

unter der Wirkung des auf die Rückseite aufgesetzten heißen Plätteisens

und gehen in feinen Linien, ohne zu verlaufen, auf den Stoff über, wo

sie erstarren und festsitzen. Nach dem Fertigstellen des Musters durch

Sticken, Nähen o. dgl . läßt sich das Salz ohne Zuhilfenahme von Seifen

leicht herausspülen. Will man auf helle Stoffe das Muster kopieren,

so verwendet man farbige oder gefärbte Salze. (D. R. P. 292515 vom

9. Juli 1915.)
i

-
Herstellung von Pinseln. A. Maschmeijer jr. , Amsterdam.

Zur Verbindung der Haare oder Borsten mit dem Pinselstiel oder

-griff werden eine oder mehrere beim Trocknen sich zusammenziehende

feuchte Hülsen benutzt, welche in feuchtem Zustande über die Borsten

und den Pinselstiel geschoben werden. Als Material für diese Hülsen

eignet sich insbesondere Cellulosehydrat. (D. R. P. 291 652 v. 30. Mai 1915.) i

Radierfolie aus durchscheinendem Zeichenstoff mit einem für

Licht undurchlässigen dunklen Überzug. Charles Henry Little,

East Cleveland in Ohio , V. St. A. Zwischen der lichtdurchlässigen

Unterlage (dem Zeichenstoff) und der lichtundurchlässigen dunklen Schicht

ist eine leicht schabbare Zwischenschicht angebracht, welche aus fein-

gemahlenem Kaolinpulver mit Klebstoff (Leim) besteht. (D. R. P. 291704

vom 9. Februar 1913.)
i

Herstellung von Ätzdeckungen für Glasätzungen durch Um-

druck. Union -Werke, G. m. b. H., Radebeul - Oberlößnitz. - Zu der

wendet, welche durch Aufstäuben von fettreichem Ruß, solange sie

Übertragung auf das Glas wird mit Firnis angeriebene Bleifarbe ver-

sich noch in feuchtem Zustande befindet, eine Verstärkung erfährt.

(D. R. P. 291991 vom 21. Februar 1915.) i

Behandlung von Kork in wasserfreier Atmosphäre zwecks Aus-

dehnung desselben. Grünzweig & Hartmann G. m. b. H., Lud-

wigshafen a. Rh. Um bei Anwendung wasserfreier Wärmeträger

eine vollständige Ausnutzung der Expansionsfähigkeit der Korkzelle zu

gewährleisten, feuchtet man, wenn der Kork oder die Korkabfälle nicht

sicher das zur Volumenvergrößerung erforderliche Wasser enthalten, sie

vor der Erhitzung über 100° C. an. (D. R. P. 292305 v. 4. Juli 1911.) i

Physikalische und mechanische Faktoren beim Beizen. Cecil

H. Desch. (Chem. News 1916, Bd. 113, S. 30-33.)

Wetterfeste Anstrichmasse für Holz , Eisen und dgl. Ernst

Forstner, München. Die Anstrichmasse besteht überwiegend aus

langsam bindendem Zement, der zuvor mit wenig Wasser angerührt ist,

und geringen Mengen Teer, Carbolineum oder sonstiger Ole. Eine

geeignete Masse geben beispielsweise 6 T. Portlandzement, 1 T. Wasser,

2 T. Teer und 2 T. Carbolineum. Die Masse soll sich lange gebrauchs-

fähig halten, wenn sie in ihrem Aufbewahrungsgefäß alle 8-10 Tage

umgerührt wird. (D. R. P. 292287 vom 29. Juni 1915.)

Bleichen von Holz mittels Wasserstoffsuperoxyds und einer

Wasserglaslösung.¹) Axel Franck-Philipson , Chicago in Illinois,

V. St. A. (D. R. P. 292267 vom 15. Februar 1914.)
i

Verdichten von Holz. Fritz Pfleumer und Hermann Pfleumer,

Dresden. Das von einem elastischen oder zähflüssigen Medium um-

gebene Holz wird bei Temperaturen von 90-150º C. einem allseitig

wirkenden Druck ausgesetzt. (D. R. P. 291945 vom 26. Juni 1915.) i

Die Holzkonservierung. G. de la Praille. (Rev. gén. de Chem.

pur. et appl. 1916, Bd. 19, S. 1-16.)
r

Handbuch der Holzkonservierung. Troschel. 18 M. J. Springer,

Berlin.

¹) Chem.-Ztg. Repert. 1913, S. 523; V. St. Amer. Pat. 1068580.
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30. Eisen.*)

Über die Passivität des Eisens. A. Smits. 1790 fand KEIR, ¹)1790 fand KEIR, ¹)

daß Eisen, in starke Salpetersäure getaucht, in einen Zustand übergeht,

in welchem es nicht mehr imstande ist, Silber aus einer Lösung von

Silbernitrat niederzuschlagen , welcher Zustand jedoch durch Kratzen

oder durch Berühren mit einem gewöhnlichen Stück Eisen wieder auf-

gehoben werden kann. Diese Erscheinung wurde indessen erst 1836

näher untersucht, und zwar gleichzeitig von FARADAY2) und von

SCHÖNBEIN, ³) wobei letzterer die Benennung » Passivität << eingeführt>>Passivität << eingeführt

hat. Die Eigenartigkeit des passiven Zustandes läßt sich am einfachsten

auf folgende Weise erläutern : Taucht man ein blankes Stück Eisen,

das an einem Platindraht befestigt ist, in eine Lösung von Kupfersulfat,

dann geht das unedle Metall Eisen in Lösung, und das Kupfer schlägt

sich an dem Eisen nieder. Taucht man aber das Eisen erst in starke

Salpetersäure und darauf in eine Lösung von Kupfersulfat, so erfolgt

nichts. Jetzt ist die Eisenoberfläche , wie SCHÖNBEIN sagt , » passiv « ,

und das Eisen ist in der Spannungsreihe verändert und edler geworden

als Silber. Dieser Zustand ist metastabil und kann durch einen leichten

Schlag oder dadurch , daß man das Eisen biegt oder ritzt , wieder in

den stabilen Zustand übergeführt werden. Auch auf anderem Wege

läßt sich das Eisen in den passiven Zustand überführen , nämlich da-

durch, daß man es zur Anode macht, es also in wässriger Lösung von

Schwefelsäure , Salpetersäure , Sulfaten oder Nitraten elektrolytisch auf-

löst. In Lösung der Chloride, Bromide und Jodide gelingt dies jedoch

nicht. Nach der Erklärung von FARADAY (Oxydtheorie) ist das passive

Eisen mit einem Oxydhäutchen bedeckt. Obwohl diese Theorie auch

gegenwärtig noch Anhänger hat, lassen sich doch ernste Einwände da-

gegen erheben. So ist das Reflexionsvermögen des passiven Eisens

dem des aktiven Eisens vollkommen gleich,4) ferner wird das passive

Eisen durch Eintauchen in Wasser von 80° C. augenblicklich in den

aktiven Zustand übergeführt. Auch kann der passive Zustand des

Eisens dadurch aufgehoben werden, daß man das Eisen mit Lösungen

in Berührung bringt , die Chlor-, Brom- oder Jod - Ionen enthalten.

Besonders diese letzteren Versuche sprechen gegen die Oxydtheorie,

sprechen aber auch gegen die Annahme, daß ein Auflösen von Sauer-

stoff in Eisen oder, wie FREDENHAGEN meint, eine Sauerstoffbeladung

die Ursache der Passivität sein könnte. Durch diese Versuche ist nach

Vortr. nicht erwiesen, daß das passive Eisen nicht mit einem Oxyd-

häutchen bedeckt ist ; man ist aber, wenn man ein Oxydhäutchen annimmt,

auch gezwungen, ihm Eigenschaften zuzuerkennen , die man noch nie

bei irgendeinem Häutchen und ebensowenig bei irgendeinem Oxyd des

Eisens wahrgenommen habe. - Um das Wesen der Passivität einzu-

sehen, muß man das Auftreten dieses Zustandes bei der anodischen

Polarisation etwas aufmerksamer verfolgen. Stellt man z. B. den Potential-

sprung Silber- Silbernitrat als Funktion der Stromdichte dar , dann be-

kommt man bei einer Stromdichte (Anzahl Ampère für 1 qcm) von

6 Amp. eine beinahe horizontale Linie als Beweis, daß hier keine

nennenswerte Polarisation auftritt. Bei Eisen, in Ferrochlorid getaucht,

findet man ungefähr dasselbe ; untersucht man indessen Eisen in Ferro-

sulfat, dann erhält man einen ganz andern Verlauf. Bei einer Strom-

dichte von 0,4 Amp. beginnt der Potentialsprung mit der Stromdichte

stark zu steigen; er wird von negativ positiv und steigt dabei über

die Abscheidungsspannung des Sauerstoffs , so daß eine Sauerstoff-

entwicklung eintritt. Das Eisen , das vorher durch den Kohlenstoff,

der bei der Auflösung des Eisens zurückbleibt, schwarz geworden war,

verschwindet, und die Eisenelektrode wird wieder vollkommen blank.

Der Potentialsprung hat in diesem Augenblick einen hohen positiven

Wert erreicht und nimmt dann weiter nur wenig mit der Stromdichte

zu. Solange das Eisen einen negativen Potentialsprung aufweist und

dadurch unedel ist, ist es aktiv und geht schnell in Lösung , sobald

aber der Potentialsprung bis zu dem erwähnten hohen Wert gestiegen

ist und das Eisen beinahe ebenso edel geworden ist wie Platin , ist

es passiv geworden und geht nur äußerst langsam in Lösung. Die

Abscheidung vom Sauerstoff geht jetzt leichter als die Auflösung des

Metalles vor sich. Auch nach dem Unterbrechen des Stromes tritt das

sonderbare Verhalten des Eisens in Ferrosulfat an den Tag. Bei Silber

in Silbernitrat und Eisen in Ferrochlorid wird nach Unterbrechung des

Stromes unmittelbar der normale Wert des Potentialsprunges, also keine

Polarisation, beobachtet, während dies bei Eisen in Ferrosulfat wohl der

Fall ist. Da zeigt sich nach Unterbrechung des Stromes eine ziemlich

große Polarisationsspannung, die anfänglich wohl abnimmt, dann einige

Zeit konstant bleibt und zum Schlusse sich wieder schnell der Null nähert.

Zu einer neuen Auffassung ist Vortr. an Hand seiner Betrachtung

über die Erscheinung der Allotropie gekommen. Wenn man annimmt,

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916 , S. 200.

1) Phil. Trans. 1790, Bd. 80, S. 374.

3) Pogg. Ann. 1836, Bd. 37, S. 390, 590.

2) Phil. Mag. 1836, Bd. 9, S. 61.

4) Ztschr. Elektrochem. 1907, Bd . 13, S. 659 ; 1909 , Bd. 15 , S. 742.

daß im Eisen neben ungeladenen Atomen und freien Elektronen zwei

Arten von Eisen-Ionen vorkommen, eine unedle Sorte a und eine edle

Sorte 3, die miteinander im Gleichgewicht sein können, so kommt das

Auftreten der Passivität einfach auf eine Vernichtung des inneren Gleich-

gewichtes zwischen den - und B-Ionen hinaus. Die Stoffe, die im

Stande sind, das Auftreten des passivee Zustandes zu verhindern und

diesen in den aktiven Zustand überzuführen, müssen dann als Katalysa-

toren aufgefaßt werden, die die erwähnte Störung des inneren Gleich-

gewichtes aufheben. Nach diesen Betrachtungen kann bei anodischer

Auflösung eines Metalles Polarisation auftreten, nicht weil die Elektronen

schneller entzogen werden , als das Metall in Auflösung geht, sondern

weil das Metall gezwungen wird, sich schneller aufzulösen, als das

innere Gleichgewicht sich einstellt, was eine Veredelung der Metall-

oberfläche zur Folge hat. Dies ist das Grundlegende der Polarisations-

erscheinung. Bei Eisen tritt noch etwas besonderes in die Erscheinung.

Es zeigt sich, daß die H-Ionen und diejenigen der Halogene die Um-

setzung passiv-aktiv in hohem Maße beschleunigen, so daß selbst Eisen,

das durch langwierige kathodische Polarisation in einer Säure viel

Wasserstoff aufgenommen hat, anfänglich nicht passiv zu machen ist.

Im Lichte dieser Erwägungen gesehen, beweist dies, daß die Wasserstoff-

Ionen, die in diesem Eisen vorhanden sind, die innere Gleichgewichts-

einstellung katalytisch beschleunigen, ebenso wie die Halogen-Ionen

das tun. Gewöhnliches Eisen enthält immer Wasserstoff aufgelöst und

enthält daher stets einen Katalysator.enthält daher stets einen Katalysator. Bei der anodischen Auflösung

geht nun nicht allein das Eisen in Lösung, sondern auch ein Teil des

Wasserstoffes; die Konzentration des Katalysators nimmt ab, und das

innere Gleichgewicht des Eisens wird leichter gestört werden. Ist zum

Schlusse durch die Erhöhung der Stromdichte die Zerstörung so weit

getrieben, daß der Potentialsprung bis zu dem Werte gestiegen ist, wo

sich an der Anode Sauerstoff entwickelt, dann wird der Wasserstoff der

Metalloberfläche ganz entzogen werden. Die Eisenoberfläche, die nun

ihres Katalysators beraubt ist, wird ein Maximum an innerer Gleich-

gewichtsstörung erfahren , welche, wenn der Strom unterbrochen oder

das Eisen aus dem Elektrolyt genommen wird, noch einige Augenblicke

erhalten werden kann. Lange gelingt das nicht, da durch die Diffusion

des Wasserstoffes aus den innersten Schichten nach der Oberfäche der

Katalysator schnell wieder auf der Zerstörungsstelle anlangt und die

Reihe wieder herstellt. Die Annahme verschiedener Ionen-Arten zu-

sammen mit dem bekannten katalytischen Einfluß der H-Ionen gestattet

auch eine Erklärung für das Auftreten der Passivität beim Eintauchen

des Eisens in starke Salpetersäure. Dabei werden nämlich die unedlen

schnell reagierenden Metall-Ionen durch die Salpetersäure mit großer

Geschwindigkeit aufgelöst, und da hierbei zugleich die Wasserstoff-

Ionen aus der Oberfläche entfernt werden, so wird das Metall auch

bei diesem Prozeß oberflächlich seines Katalysators beraubt, so daß

alle Bedingungen für die Erlangung und die einige Zeit andauernde

Erhaltung einer stark veredelten Oberfläche erfüllt sind. Wenn in einer

Lösung von Ferrochlorid Eisen nicht zu passivieren ist, so steht das

in völliger Übereinstimmung mit der Tatsache, daß die Chlor- Ionen

und die übrigen Halogen-Ionen ebenso wie die H-Ionen für die Um-

setzung passiv-aktiv Katalysatoren sind. Ein Beweis für das Vorhanden-

sein von Eisen-lonen von verschiedener Wertigkeit im Eisen ist fol-

gender: Bekanntlich schickt aktives Eisen praktisch genommen aus-

schließlich Ferro-Ionen in Lösung, und der Potentialsprung Eisen-

ᎡᎢ . K

Ferrosalzlösung entspricht der Formel : = - , worin R = Gas-Ferrosalzlösung entspricht der Formel : ▲ VE

konstante, Tkonstante, T = abs. Temperatur, V Valenz der Metall -Ionen, E =

Ladung der Ionen, 1 Ignat., K Sättigungszone der Metall-Ionen,

herrschende Zone der Metall- Ionen ist. Bringt man nun eine Eisen-

elektrode in die Lösung eines Eisensalzes, dann wird das Eisen wohl

gleich Ferro-Ionen in Lösungen schicken, doch die Konzentration der

Ferro-lonen wird äußerst klein sein, und in Verbindung damit sollte

man auf Grund der obenstehenden Formel erwarten, daß der Potential-

sprung nun stärker negativ sein sollte als beim Eintauchen von Eisen

in eine Ferrosalzlösung von derselben Konzentration. In Wirklichkeit

findet man jedoch gerade das Gegenteil, und dies ist folgendermaßen

zu erklären : Eisen sendet, wenn es sich unär verhält, praktisch genommen,

allein Ferro- lonen in Lösung. Die Lösung, womit unäres Eisen in elektro-

motorischem Gleichgewicht ist, enthält dann auch beinahe ausschließlich

Ferro-Ionen . Bringen wir nun Eisen in eine Lösung von Ferrisulfat, dann

wird das Eisen stark zerstört. Das Eisen trachtet die Zusammensetzung

der Lösung dergestalt zu verändern, daß es mit der Lösung in elektro-

motorischem Gleichgewicht sein kann , d. h. das Eisen sendet Ferro- Ionen

aus,5) und zwar mit einer größeren Schnelligkeit als die ist, womit

5) Eisen löst sich in einer Lösung von Ferrisulfat, besonders bei raschem

Rühren, schnell auf.

C

- -



226
1916. Nr. 78/80

Chemisch-Technisches Repertorium.

das innere Gleichgewicht sich einstellt. Die Folge hiervon ist, daß

das Eisen oberflächlich reicher an Ferro - Ionen wird, und daß der

Potentialsprung weniger negativ oder positiv wird. Vortr. hat nach-

träglich gefunden, daß KRÜGER und FINKELSTEIN bereits 1912 auf

Grund dieser letzten Erscheinung zu der Annahme gekommen sind,

daß im Eisen Atome von verschiedener Wertigkeit vorhanden sind,

ohne aber ihre Betrachtungen zu einer Theorie zu entwickeln. Im

Zusammenhang mit dem eigenartigen Verlauf der Aktivierungskurve

deutet Vortr. zum Schlusse an , daß diese Kurve darauf hinweist , daß

die zwei Metall- Ionenarten in der festen Phase nicht in allen Verhält-

nissen mischbar sind, und daß der konstante Teil der Potentialzeitlinie

dem zugeschrieben werden muß, daß das stark passivierte Eisen nicht

aktiv werden kann, sondern daß zeitlich zwei Mischkrystallphasen nach-

einander auftreten, wobei für den Fall, daß elektromotorisches Gleich-

gewicht herrscht, der Potentialsprung konstant sein muß. (De Ingenieur

1915, S. 357-359.) g

9b

a h

—

Genaue Ordnungen in A2 und As von reinem Eisen. C. K.

Burgess und J. J. Crowe. (Bull. Bureau Standards 1915, S. 315.) r

Selbsttätig arbeitende Hakensicherung für Hochofenschrägauf-

züge. J. Pohlig Akt. - Ges. , Cöln-Zollstock, und Adolf Küppers,

Cöln-Klettenberg. An dem Haken a ist die

Falle b bei c drehbar gelagert, und ferner ist

an dem Haken a ein Sperrhebel d angelenkt,

welcher einen eigenartig gekrümmten Fortsatz e

sowie ein Gewichtfträgt. Die Aufhängestange

des Kübels ist oben mit einem Bund g ver-

sehen, mit dem sie sich in den Haken einlegt,

und etwas darunter mit einem zweiten Bund h,

mit welchem sie von dem Zubringerwagen i

getragen wird. Am Zubringerwagen ist vorn

eine Anschlagrolle k befestigt. In der abge-

bildeten Stellung trifft der Fortsatz e des Hebels d den linken Hebel-

arm der Falle an der Außenseite und sperrt die Falle in der Offen-

stellung. Bringt ein Zubringerwagen wiederum einen neuen Kübel heran,

um ihn einzuhängen, so stößt er zuerst gegen den Hebel d und dreht

ihn nach links. Beim Herablassen des Kübels auf die Auflagefläche des

Hakens und beim Wegfahren des Zubringerwagens schlägt dann der

Hebel d nach rechts zurück. Einhaken und Aushaken des Kübels erfolgt

also ganz selbsttätig. (D. R. P. 291813 vom 25. Juli 1914.)
i

Herdofen nach Art der. Siemens-Martin-Öfen, bei dem sich

unmittelbar an jede der beiden Kopfseiten des Ofens ein Gas-

generator anschließt. Edwin Bosshardt, Berlin-Tempelhof. - In

jedem der beiden Köpfe des Ofens ist in der Höhe der Weißglutzone

der Generatoren ein oder mehrere Schlitze vorgesehen, welche das

Innere des Herdofens mit den Generatoren verbinden. Außerdem sind.

in jedem der beiden Köpfe des Ofens ein oder mehrere Kanäle vor-

handen, in welchen das von den Generatoren kommende Gas vor

Eintritt in den Herdofen vorgewärmt wird. Die Abbildung zeigt einen

senkrechten Längsschnitt durch den Ofen. An die beiden Köpfe b des

Ofens mit dem Herde a schließen sich unmittelbar die beiden Genera-

toren c an, welche durch die beiden Füllrümpfe d beschickt werden.

In dem Mauerwerk der Köpfe b zwischen den Generatoren c und dem

Ofeninnern ist je ein Schlitz e vorgesehen. Das in den Generatoren

erzeugte Gas gelangt durch die Kanäle f in die Regulierkästen g und

von dort nach

Passieren der als

Vorwärmer die-

nenden, in den

Köpfen des Ofens

angebrachten Ka-

näle h durch Gas-

schlitze i in den

Ofen. Die Luft'

wird wie bei den

üblichen Siemens-

Martinöfen in

Kammern k vor-

gewärmt und

4
7

k

strömt von hier durch die Kanäle in den Ofen, wobei sie sich mit

dem tiefer austretenden Gas vermischt. Bei der Umschaltung der Luft-

zufuhr von der einen nach der anderen Seite des Ofens, was mittels

einer seitwärts gelegenen Glocke oder Trommel geschieht, muß natürlich

auch das Gas umgeschaltet, d. h. der eine Generator ein- und der

andere ausgeschaltet werden. Zu diesem Zweck befindet sich in den

Regulierkästen g ein Ventil, welches die Austrittsöffnung des Regulier-

kastens g nach dem Vorwärmekanal h abschließt oder freigibt, je nach-

dem der Generator aus- oder eingeschaltet ist. Die für jeden Generator

erforderlichen zwei Ventile werden in zwangläufiger Verbindung durch

einen Hebel betätigt. Damit der ausgeschaltete Generator weiter Gas

erzeugen kann, sind zwischen den Regulierkästen g der beiden , gegen-

überliegenden Generatoren c Verbindungsrohre vorgesehen , so daß

das von dem ausgeschalteten Generator erzeugte Gas durch diese Ver-

bindungsrohre nach den Regulierkästen des eingeschalteten Generators

strömt und von hier mit dem dort erzeugten Gase gemeinsam nach

Passieren des Vorwärmekanals h in den Ofèn tritt. Dadurch, daß durch

die Schlitze e stets die Hitze der weißglühenden Kohlen von den

Generatoren nach dem Ofeninnern überströmt, wird das austretende

Gasluftgemisch sofort entzündet, und es wird durch die gemeinsame

Wirkung von Kohlen- und Gasfeuerung eine sehr hohe Temperatur

erzeugt, so daß man einen sehr schwach gekohlten und damit zähen

Stahl erhalten kann. Der Ofen soll sich auch für das Schmelzen von

Temper- und Grauguß sowie von Bronze eignen. (D. R. P. 291689

vom 14. März 1914.) i

Schwarzer, rostschützender Überzug auf Eisenwaren. Ma. -

Die gut angewärmten Eisenteile taucht man in Leinöl, Baumwollsamenöl

oder dergl. und brennt über einem Kohlenfeuer ab. Auch Erhitzen

in Muffelöfen auf 300-400 ° C. gibt einen gegen schwache Säuren

und alkalische Flüssigkeiten widerstandsfähigen, dunklen Überzug.

(Elektrochem . Ztschr. 1915, Bd. 22, S. 28.) pu

Aufschweißen von Schnellarbeitsstahlstücken auf Eisen. B.M.—

Die Verbindung des teuren Spezialstahles mit dem Eisenkörper geschieht

dadurch, daß man beide Teile auf Rotglut erhitzt, beide Verbindungs-

stücke durch Drahtbürsten reinigt, mit Schweißpulver bestreut, zusammen-

schmiedet und dann härtet. (Elektrochem. Ztschr.1915, Bd. 22, S. 27.) pu

31. Metalle.*)

Wärmeofen für hüttenmännische Zwecke mit in einer dem

Herd benachbarten Kammer untergebrachten kugelgelenkig ge-

lagerten Brennerröhren. Eickworth & Sturm , G. m. b. H., Dort-

mund i. Westf. - Die Einrichtung des Hauptpatentes 267 090 ist hier

dahin abgeändert, daß die Brennerröhren in Kugelgelenken stehen und

in der von ihnen durchdrungenen oberen Wand durch kreissegment-

förmige Rippen gehalten werden. (D. R. P. 291837 vom 6. Januar 1915,

Zus. zu Pat. 267090.)

—

i

Schachtofen für hüttentechnische Zwecke mit Vorrichtung zum

Abscheiden des von den abziehenden Gasen mitgerissenen, im Be-

schickungsgut enthaltenen Staubes. Hugo Rehmann und August

Mirbach, Düsseldorf a. Rh. Im Innern des oberen Schachtteiles

befinden sich ein oder mehrere Abscheider. Ebenso befinden sich im

oberen Teile des Schachtes eine oder mehrere Staubsammelkammern,

welche von den abziehenden Gasen durchstrichen werden müssen. Die

Abbildung zeigt im senkrechten Schnitt schematisch den oberen Teil

eines Schachtofens mit einem Staubabscheider, wobei die abgeschiedenen

Beschickungsanteile dem Schachtofen selbsttätig wieder zugeführt werden.

Im oberen Teile des Schachtes 1 ist eine nach innen vorspringende

Ringwand 2 eingebaut , welche zusammen mit dem Mauerwerk 3 des

Schachtes eine ringförmige Kammer 4 bildet. Von dem trichterförmig

verengten Boden 5 der Kammer 4 führen Kanäle 6 nach dem Schacht /

zurück, wobei ihre Mündung 7 nach oben abgeschrägt ist. Das Decken-

gewölbe 9 des

Schachtes 1 bildet

2

14 10 71

5

6.

8

15

2

zusammen mit dem

Mauerwerk 3 und

einer besonderen

Wand 10 eine zweite

ringförmige Kammer

11, welche mit der

Kammer 4 durch die

Öffnungen 12 in

Verbindung steht.

Kanäle 13 verbinden

den Boden der Kam-

mer 11 mit dem-

jenigen der Kammer

4 oder führen (130)

direkt nach dem

Schacht zurück. Mit

14 ist die verschließ-

bare Beschickungsöffnung für den Schacht, mit 15 der Abzugskanal fü

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1914, S. 204. die entweichenden Gase, mit 16 und 17 sind Reinigungs- oder Explosions-
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tung des Hauptpatentes 291393¹) ist hier dahin abgeändert, daß die

Gelenkkette mit seitlichen, scheren- oder zangenartig wirkenden Haltern

ausgerüstet ist, welche durch einen gewichtsbelasteten Hebelarm betätigt

werden und das Beizgut beim Hingang der Kette durch die Beizflüssigkeit

festhalten , es dagegen loslassen , wenn die Kette nach ihrem Austritt

aus der Beizflüssigkeit wieder zurückgeht. (D. R. P. 291703 vom

26. Februar 1915, Zus. zu Pat. 291 393.) i

öffnungen für die Kammern 4 und 11 bezeichnet. Die im Schacht

gebildeten Gase stoßen teilweise gegen den abgeschrägten Teil der

Ringwand 2 und scheiden schon hier einen Teil des mitgerissenen

Staubes ab. Beim Eintritt in die Kammer 4 stoßen die Gase gegen

das Deckengewölbe 9, wodurch ebenfalls eine Staubabscheidung ver-

anlaßt wird. Der hier abgeschiedene Staub sammelt sich auf dem

Boden der Kammer 4 und rutscht durch die Kanäle 6 in das Innere

des Schachtofens zurück. Dies wird dadurch begünstigt , daß die im

Schacht 1 aufsteigenden Gase durch die Abschrägung 8 der Mündungen 7

der Kanäle 6 an den Mündungen vorbei im Schacht hochsteigen und

hierbei eine saugende Wirkung auf die Kanäle 6 ausüben. Die Staub-

ausscheidung in der Kammer 4 soll auch dadurch begünstigt werden,

daß Aus- und Eintritt der Gase in verschiedenen senkrechten Ebenen

erfolgt, so daß die Gase einen geschlängelten Weg machen müssen

und hierbei an den Wänden und Ecken den Staub fallen lassen. Der

sich in der Kammer 11 abscheidende Staub gelangt entweder durch

die Kanäle 13 auf den Boden der Kammer 4 oder durch die Kanäle

13a direkt nach dem Schacht 1. (D. R. P. 292004 v. 10. Mai 1914.) i

Zur Kenntnis der Viscosität und Dichte geschmolzener Metalle

und Legierungen. M. Plüss. (Ztschr. anorg. Chem. 1915 , Bd. 93,

S. 1-44.) r

Herstellung von Zink. Filip Tharaldsen, Drontheim in Nor-

wegen. Nach D. R. P. 286229¹) werden die beim Betriebe des elek-

trischen Zinkgewinnungsofens nach D. R. P. 261 1882) fallenden Schlacken

periodisch in Schlackenkübeln abgestochen, deren Inhalt unter Einführung

von Reduktionsmitteln einer Reduktion unterworfen wird , wobei das

gesamte Zink in dampfförmigem Zustande entweicht. Die Haupt-

schwierigkeit der Kondensation des im elektrischen Ofen erzeugten

Zinks liegt in der großen Verdünnung der Kondensationsprodukte an

Zinkdampf, so daß, wenn man nicht eine Anreicherung bewirkt, das

zu gewinnende Metall zum größten Teil als Zinkstaub fällt. Um diese

notwendige Anreicherung zu erzielen , werden nach vorliegender Er-

findung , die durch Schlackenbehandlung nach D. R. P. 286229 ge-

wonnenen zinkreichen Gase in die Kondensationsräume des eigenen

Betriebes geleitet. Hierdurch wird der Gehalt der nach D. R. P. 261 188

erzeugten gasförmigen Produkte an Zinkdampf erheblich angereichert

und die Kondensation zu schmelzflüssigem Zink soll dadurch entsprechend

gefördert werden. (D. R. P. 292471 vom 23. April 1915, Zus. zu

Pat. 286 229.) i

-

Deckschicht aus schwer schmelzbarer Masse für Metallbäder

zur Verhinderung des Entstehens zu starker Metallüberzüge und

zur Einschränkung der Oxydbildung. Oskar van Raay G. m. b. H.,

Kettwig a. d. Ruhr. Bei Herstellung von Zinküberzügen wird der

Überzug leicht erheblich stärker als gewünscht wird. Abstreicher sind

nicht in allen Fällen verwendbar. Eine auf dem Bade angeordnete

Deckschicht aus Sand bringt andere Nachteile mit sich , indem der

Sand sich an den verzinkten Gegenständen festsetzt. Versuche sollen

ergeben haben, daß eine Deckschicht aus kugelförmigen oder annähernd

kugelförmigen Körpern aus schwer schmelzbarer Masse sich besonders

für den Zweck eignet. Insbesondere soll eine Schicht kleiner Glas-

kugeln auf dem Bade günstig wirken. Diese Kugeln sollen über dem

vor Luftzutritt geschützten Bade eine heiße Schicht erzeugen , welche

von dem mit Zink überzogenen Gegenstand nach dem Verlassen des

Bades durchdrungen werden muß. Infolgedessen soll das Zink nach

dem Verlassen des Bades noch dünnflüssig gehalten werden und gut

abfließen , wobei das Abfließen durch die mechanische Wirkung der

Glaskügelchen unterstützt werden soll. Der im Laufe der Zeit an den

Glaskugeln sich festsetzende Überzug aus Zinkoxyd kann durch Rütteln

der Kugeln leicht losgelöst und darauf von den Kugeln getrennt werden.

(D. R. P. 292031 vom 9. Mai 1915.) i

Herstellung von Blechen, Drähten und dgl. mit einem elek-

trolytischen Überzug aus einem Metall oder einer Metallegierung,

deren Schmelzpunkt höher ist als der der Unterlage. Erwin Max,

Pforzheim. Man setzt den elektrolytischen Niederschlag bei einer

Temperatur des Arbeitsraumes, welche bei dem gewöhnlichen Druck von

1 at nicht genügen würde, den Niederschlag mit der Unterlage zu-

sammenzuschweißen, und welche niedriger ist als der Erweichungspunkt

der Unterlage, mittels Walzen, Pressen oder dgl. unter so hohen Druck,

daß der Niederschlag dadurch zu einer Haut zusammengeschweißt und

auf die Unterlage aufgeschweißt wird. (D. R. P. 292098 v. 12. Jan. 1912.) i

Herstellung einer titanhaltigen Verbindung oder Zuschlagsmasse

für die Reinigung von Metallen.3) The Titanium Alloy Manu-

facturing Company, New York. (D. R. P. 292470 v. 17. April 1913.) i

Einrichtung zum Beizen von Metallgegenständen, bei welcher

eine endlose Gelenkkette mit seitlichen Trägern die zu beizenden

Gegenstände aufnimmt. Gustav Grüber, Iserlohn. Die Einrich-

1) Chem.-Ztg. Repert. 1915, S. 320. 2) Ebenda 1913, S. 416.

8) Ebenda 1914, S. 43 ; Franz. Pat. 456 783.

Metallisches Verschmelzen (insbesondere durch autogene

Schweißung) von Hohlkörpern. Friedr. Krupp Akt.- Ges. , Essen

a. d. Ruhr. Die Hohlkörper werden mit den zu verschmelzenden

Enden über einen ringförmigen Körper gelegt, welcher die zwischen

den Enden vorhandene Fuge nach innen abdeckt. Sodann werden

die Hohlkörper unter sich mit dem ringförmigen Körper durch

Schmelzung verbunden . (D. R. P. 291662 vom 23. April 1915.) i

Die autogene Schweißung von Aluminium . (Ztschr. Sauerst.- u.

Stickst. - Ind. 1915, Bd. 7, S. 53-55.) r

Herstellung von sauerstoffreien Elementen der Gruppe Silicium,

Titan, Zirkonium , Bor u. dgl . , auch in zusammenhängenden Stücken,

durch Dissoziation von Verbindungen dieser Elemente (Nitride, Sul-

fide, Phosphoride u. dgl. ) Ehrich & Graetz und Dr. Emil Podszus,

Berlin. Die Verwendung von Wasserstoff zu dem angegebenen Zwecke

scheitert daran, daß man damit nicht nur nicht das Oxyd zu Metall

reduzieren kann, sondern daß im Gegenteil durch Wasserstoff, der nicht

vollkommen frei von Sauerstoff ist, eine weitere Oxydation veranlaßt

wird. Diese Schwierigkeit soll nach vorliegender Erfindung beseitigt

werden, wenn man Gase anwendet, welche eine Sauerstoffentfernung

ermöglichen, wie z. B. Stickstoff, Schwefel, Phosphor, welche die Oxyde

in Nitride, Sulfide, Phosphide überführen. Es gelingt, hieraus die

Elemente durch . Dissoziation zu gewinnen, wenn der Druck der an-

gewandten Gase klein genug genommen wird. Man kann selbst dann

noch eine Reduktion der Verbindungen herbeiführen, wenn geringe

Sauerstoffmengen zugegen sind. Da der niedere Druck bei genügender

Sauerstoffreiheit nur sehr schwer zu erreichen ist, wendet man, um den

niederen Druck entbehrlich zu machen, die Verbindungen der genannten

Gase an, welche dann nicht ganz sauerstoffrei zu sein brauchen. Als

besonders geeignet hat sich Ammoniak erwiesen, in zweiter Linie auch

die Halogenverbindungen des Wasserstoffes, Phosphors, Schwefels u . a.

Man kann diesen Verbindungen indifferente Gase, wie Wasserstoff, in

solchem Umfange zusetzen, daß gerade noch eine Beseitigung des

Oxydes möglich ist. Als geeignete indifferente Atmosphäre hat sich

wesentlich herabgesetzt werden durchAnwendungvon katalytisch wirkenden

ferner Quecksilberdampf erwiesen. Die Dissoziationstemperatur kann

Stoffes, z. B. des Stickstoffes, durch Bildung von Verbindungen herab-

Stoffen oder von solchen, die den Druck des am stärksten angreifenden

setzen. Hier kommen vor allem Kohlenstoff und seine Verbindungen

in Frage, welche man in so geringen Mengen anwenden muß, daß

keine Kohleabscheidung stattfindet, insbesondere Schwefelkohlenstoff und

Kohlenwasserstoffe, welche eine Cyan- und Rhodanbildung bei der an-

gewandten hohen Temperatur ermöglichen. Will man Formstücke her-

stellen, so bringt man die Stoffe vor der Formgebung in einen Zustand

äußerster Feinheit, was entweder durch chemische Fällung aus Lösungen

oder durch sehr lange andauerndes Mahlen erreicht werden kann. Vor

dem Mahlen bringt man die Materialien durch Vorbrennen bei hoher

Temperatur auf möglichst große Dichte. Beispielsweise wird pulver-

förmiger Titanstickstoff oder solches Titanoxyd in einem Glühofen in einer

Stickstoff- oder Ammoniakatmosphäre bei 1800-2000 ° C. 1/2-1 Std.

gebrannt, worauf das so vorbereitete Pulver ausgiebig gemahlen wird.

Das so erhaltene feine Pulver wird mit Hilfe eines organischen Binde-

mittels, z. B. Celloidin, Gelatine o . dgl., zu einer Paste gerührt, und

aus dieser werden durch Spritzen o. dgl. Stäbchen, Rohre, Gefäße o.dgl .

geformt. Nachdem die Gegenstände hinreichend getrocknet sind, wird

das Bindemittel durch Brennen bei schwacher Rotglut und bei Luft-

zutritt herausgetrieben. Die so erzeugten, aus reinem oder nahezu

reinem Titanstickstoff bestehenden Körper werden nun in einer Ammoniak-

atmosphäre bei über 2000 ° C. gebrannt. Durch Dissoziation wird dabei

der Stickstoff ausgetrieben, und es bleiben Körper aus reinem Titan

zurück. Damit beim Abkühlen keine Rückbildung des Titanstickstoffes

unter der Einwirkung des Ammoniaks erfolge, werden die Körper durch

einen Wasserstoffstrom schnell abgekühlt. Die erhaltenen Körper sollen

einen festen Zusammenhang und ein dichtes Gefüge zeigen. Zur Her-.

stellung von Körpern aus Bor verfährt man in ähnlicher Weise. Die

erhaltenen Körper, insbesondere aus Titan und Zirkonium, sollen auch

elektrisch leitend sein, so daß sie auch für elektrische Apparate An-

wendung finden können. Durch Beimengungen von Kohle, beispiels-

weise durch nicht völlige Austreibung des Bindemittels, oder von

Wolfram kann man das Leitvermögen der Körper beeinflussen. (D. R. P.

292483 vom 20. März 1913.)
i

1) Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 204.
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32. Photochemie und Photographie.")

Gleichzeitiges Tonen und Fixieren vonvon photographischen

Silberbildern. Dr. A. Spitzer und L. Wilhelm, Vösendorf b. Wien. -

Die bisherigen Versuche, beim Tonen photographischer Positivkopien

die üblichen Chlorgoldlösungen durch Tellurchloridlösungen zu er-

setzen, hatten keinen Erfolg, weil Tellurchloridlösungen nur bei Säure-

überschuß beständig sind und überdies langsam tonen. Versuche

haben nun ergeben , daß ein rasches und sicheres Tonen von photo-

graphischen Papieren mit tellurigsaurem Natron , tellursaurem Natron

oder den freien Säuren oder ihren Verbindungen bei Gegenwart von

Natriumthiosulfat , Ammoniumthiosulfat oder Schnellfixiersalz im Ton-

fixierbade zu erreichen ist. Beispielsweise wurde in einem Tonfixier-

bade folgender Zusammensetzung getont: 50 ccm einer 10% ig. Natrium-

thiosulfatlösung, 1 ccm einer 5%ig. Lösung von tellurigsaurem Natron.

Die Tonung war in 5-10 Min. beendet. Auch ein Bleisalzzusatz hat

sich bewährt, beispielsweise ein Bad aus 80 ccm einer 4%ig. Natrium-

thiosulfatlösung, 2 ccm einer 10%ig. Lösung von salpetersaurem Blei,

0,6 ccm einer 10 %ig. Lösung von Citronensäure, 0,2 ccm einer 5 %ig.

Lösung von tellurigsaurem Natron. Statt tellurigsaurem und tellur-

saurem Natron können tellurige Säure, in etwas Citronensäure gelöst,

sowie auch Tellursäure verwendet werden.. Die bequeme Anwendbar-

keit der angegebenen Mischungen im Tonfixierbade, wie auch in fester

Form als Tonfixiersalz, sowie die weit raschere Tonung sollen gegen-

über den früheren Verfahren einen beträchtlichen Fortschritt bedeuten.

(D. R. P. 292352 vom 7. Mai 1914.) i

Über farbenempfindliche Platten zur Spektrumphotographie im

Infrarot, Rot, Gelb und Grün. J. M. Eder. (Sitzungsber. d. Kaiserl.

Akad. d. Wissensch. in Wien 1915, Bd. 124, Heft 3 u. 4.) r

Objektivträgerschlitten für photographische Zwecke mit federnd

angelenktem Objektivträgergestell. August Nagel , Stuttgart. (D.R.P.

291827 vom 29. Juli 1914.) i

Photographische Kamera mit Öffnung zum Auftragen von An-

gaben oder Zeichen auf die lichtempfindliche Schicht. Eastman

Kodak Company, Rochester, V. St. A. Hinter der Öffnung ist

ein beweglicher Schieber vorgesehen , welcher zwischen den Träger

der lichtempfindlichen Schicht (Platte, Film) und das diesen Träger ab-

deckende zum Auftragen der Angaben oder Zeichen dienende Blatt

eingeschoben werden kann. (D. R. P. 291828 vom 24. Juli 1915.) i

Belichtungsvorrichtung, bei welcher der mit einem verschließ-

baren Deckel versehene luftdichte Rahmen in Verbindung mit einer

Vakuumpumpe steht. Hugo Konstantin Knudsen, Brooklyn,

V. St. A. Auf dem Rahmentisch ist zwischen der Saugöffnung und

den zu kopierenden Teilen ein Drahtnetz angeordnet, um der abzu-

saugenden Luft ungehinderten Durchtritt zu gewähren. (D. R. P. 291787

vom 29. Oktober 1913.) i

Aufzugs- und Auslösevorrichtung für Schlitzverschluß und

Spiegel bei photographischen Reflexcameras. Heinrich Ernemann

Akt. - Ges. , Dresden. (D. R. P. 291929 vom 30. Mai 1915.) i

Entwicklung bei zweifelhafter Exposition . Florence. (Phot.

Chronik 1915, S. 209-210.) ph

Blende zur Vermeidung der bildverschleiernden Wirkung in

der Röntgenphotographie. Dr. Gustav Bucky, Berlin . Die Blende

besteht aus einer Reihe übereinander angeordneter Lagen flacher Gitter,

deren aus für Röntgenstrahlen schwer durchlässigem Stoff hergestellte

Streifen derart angeordnet sind, daß die Streifen aufeinander folgender

Schichten Maschen bilden. (D. R. P. 291473 vom 1. April 1914.) i

Herstellung von gegen Röntgenstrahlen und gegen Strahlen aus

radioaktiven Substanzen besonders empfindlichen photographischen

Platten. Dr. Hans Arnold , Charlottenburg, und Dr. Max Levy - Dorn,

Berlin. Bei Ausführung des Verfahrens des Hauptpatentes 290872¹ )

hat sich gezeigt, daß einige der Zusätze zur Emulsion, z. B. kolloidale

Selenlösung, die unangenehme Nebenwirkung aufweisen, eine Ver-

schleierung des Bildes zu bewirken. Diesem Mangel soll sich dadurch

abhelfen lassen, daß man auf die Glasplatte zwei Schichten gießt, von

denen die eine die Emulsion mit Zusatz enthält, während die zweite

aus der für photographische Platten üblichen Emulsion besteht. Man

kann die den Zusatz enthaltende Emulsion auch ohne gleichzeitige

Anwendung von Silbersalzen, also als lichtunempfindliche Schicht, bei

Tageslicht gießen . (D. R. P. 292193 vom 13. November 1914, Zus.

zu .Pat. 290872.) i

Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung möglichst gleicher

photographischer Kopien auch bei nichtkonstantem elektrischen

*) Vergl. Chem.- Ztg. Repert. 1916, S. 180. ¹) Ebenda 1916, S. 171 .

Licht. Rotogravur Deutsche Tief druck- Ges. m. b. H. , Berlin. —

Nach dieser Erfindung führt man das Kopieren nicht nach gleichen

Zeitabschnitten, sondern nach gleichen Umdrehungszahlen eines in

denselben Stromkreis wie die Kopierlampen geschalteten Elektromotors

durch. Der mit Spezialwicklung versehene Elektromotor ist mit einer

Teilscheibe verbunden, damit er nach Erreichung einer bestimmten

Umdrehungszahl eine Vorrichtung zum Ausschalten der Kopierlampen

und des Motors selbst in Tätigkeit setzt. (D. R. P. 292182 vom

2. März 1915.) i

Ätzgrundherstellung auf lichtdurchsichtigen Bildträgern , wie

Glas, Celluloid oder dgl. Annemarie Hausleiter, Berlin- Friedenau.

Nach dem bisherigen Verfahren bereitet die Herstellung der Asphalt-

kopie bei großen Formaten erhebliche Schwierigkeiten, weil bei der-

artigen Kopien die Mitte gewöhnlich abschwimmt oder mindestens

ungleich kopiert. Zur Beseitigung dieses Mangels werden nach vor-

liegender Erfindung Negativ und Kopie auf derselben Platte erzeugt.

Das Bild wird durch Kopie oder Kameraaufnahme hergestellt, beispiels-

weise auf einer mit Halogensilbergelatine überzogenen Glasplatte auf-

genommen. Bei Halbtonaufnahmen benutzt man einen Raster. Dann

wird mit einem gerbenden Entwickler entwickelt und an den nicht

gegerbten Stellen die Gelatine mit heißem Wasser gelöst. Danach wird

die Gelatine mit einem Farbstoff gefärbt, welcher keine auf Asphalt

wirkenden Lichtstrahlen durchläßt , was besonders nötig ist , wenn der

Silberniederschlag nicht sehr dicht ist. Am besten bildet man eine

Körperfarbe unmittelbar in dem Gelatinebild , da Asphalt gegen das

ganze sichtbare Spektrum empfindlich ist. Die Platte wird hierauf auf

der Bildseite mit lichtempfindlichem Asphalt übergossen und von der

Rückseite aus belichtet. Hierdurch wird der Asphalt an den durch die

Gelatine nicht abgedeckten Stellen unlöslich. Man entwickelt darauf

das Asphaltbild wie gewöhnlich, entfernt durch ein Lösungsmittel die

Gelatine und erhält ein gut ätzbares positives Asphaltbild. Als Lösungs-

mittel benutzt man eine 10 % ige etwas erwärmte Kalilauge oder ätzt

sofort, wobei die Gelatine in Stücken abschwimmt. (D. R. P. 291663

vom 20. August 1914.)
i

Herstellung einer zum Drucken beliebig vieler Vervielfältigungen

nach einem Original geeigneten Druckform. Hermann Hurwitz

& Co., Berlin. Die Erfindung betrifft eine Abänderung der Ver-

fahren nach D. R. P. 250203, 250706, 256 202 und 266792, ¹) wonach

eine inerte Platte, beispielsweise eine Glasplatte, zunächst mit einer Vor-

präparation überzogen, dann mit dem zu vervielfältigenden Original in

Berührung gebracht und schließlich vor dem Aufbringen der Druck-

farbe mit einem weiteren Mittel behandelt wird, um die latenten Schrift-

züge für die Annahme der Farbe fähig zu machen. Wie Versuche er-

geben haben, kann die zweite Behandlung der Platte nach dem Kontakt

mit dem zu vervielfältigenden Original als selbständige Operation weg-

gelassen werden. Statt dessen wird die für die zweite Behandlung

dienende Flüssigkeit entweder der für das Original zu benutzenden

Tinte oder der Druckfarbe für die Abzüge zugesetzt. Die gereinigte

Platte wird zunächst mit der Präparationsflüssigkeit überzogen , nach-

getrocknet, mit dem Original in Berührung gebracht und sodann gleich

mit der das Entwicklungsmittel in gleichmäßiger Verteilung enthaltenden

Farbe überzogen. Oder es wird das Original in einer Tinte hergestellt,

die neben anderen in D. R. P. 250 2032) usw. angegebenen Bestandteilen

noch die Salze schwacher Säuren , wie Benzoesäure , Zimtsäure , Bor-

säure oder Ölsäure enthält, wobei man der Druckfarbe noch Glycerin

zusetzt. (D. R. P. 292208 v. 23. Sept. 1913, Zus. zu Pat. 250 203.)

Herstellung von Mehrfarben- Doppelrastern. Bernh. Bichtler,

Charlottenburg. Die Mehrfarben - Doppelraster sollen auf dünnen

Trägern hergestellt werden , welche beiderseitig kongruent sind, bei

denen aber durch Beseitigung der einen Rasterschicht eine Abschwächung

des Farbrasters , wie sie z. B. für die Herstellung von Farbraster-

Aufsichtsbildern nötig ist, erzielt werden kann. Zur Herstellung des

Doppelrasters wird ein möglichst dünnerTräger beiderseitig mit Chromat-

gelatine oder einer ähnlichen lichtempfindlichen Substanz überzogen,

welche von vornherein gefärbt sein kann oder erst nach der üblichen

Behandlung eingefärbt wird. Das Kopieren erfolgt unter einem für

jede Farbe zu verschiebenden Deckraster, nachdem auf jede Seite des

Trägers eine neue Chromatgelatineschicht aufgebracht ist. Die letzte

Farbe kann man herstellen, indem man die bereits vorhandenen Raster-

elemente als Negativ benutzt. (D. R. P. 292347 v. 26. Juli 1911.) i

Chemigraphische Verfahren zur Verzierung von Metallgegen-

ständen. Friedrich Huth. (Elektrochem. Ztschr. 1915 , Bd. 22,

S. 204-206 .)

1) Chem.-Ztg. Repert. 1913, S. 688. 2) Ebenda 1912, S. 511.

r

Verlag der Chemiker-Zeitung Otto v. Halem in Cöthen (Anhalt). Druck von August Preuß in Cöthen (Anhalt).
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7. Nahrungs- und Genußmittel. Futtermittel. Gerichtliche Chemie.")

Das Schwarzbrot als Grundlage der Volksernährung. W. Rasch.

Verf. stimmt im allgemeinen den Ausführungen KUNERTS über

die Bedeutung des Vollkornbrotes zu, macht aber auf einige Schwierig-

keiten bei dessen Herstellung infolge der heutigen Mahl- und Back-

technik aufmerksam. (Ztschr. ges. Getreidew. 1915, Bd. 7, S. 130.) kt

DaFadenziehendes Brot und Kriegsbrot. M. P. Neumann. -

Kartoffelmehle wie Reismehl besonders häufig und stark von Kartoffel-

bazillen befallen sind, so neigt das Kriegsbrot sehr zu dieser Krankheit.

Durch genügende Säuerung durch Sauerteig oder Zusatz von Milch-

säure oder saurer Milch, für die Verf. genauere Angaben macht, kann

sie aber leicht unterdrückt werden. (Ztschr. ges. Getreidew. 1915,

Bd. 7, S. 125.)

-

kt

Über gesalzene Handelsmilch. F. Reiß. Die Erhöhung des

Kochsalzgehaltes der Milch aus einer Molkerei um etwa 1 % rührte

von einer Undichtigkeit im Kühlkörper her. Deshalb wurde zur Luft-

kühlung übergegangen. (Ztschr. Unters. Nahrungs- u. Genußm. 1915,

Bd. 30, S. 333.) kt

Die verschiedenen Methoden der Phytosterinbestimmung mittels

Digitonin und Mitteilung über einen neuen Apparat hierzu. H.

Wagner. (Ztschr. Untersuch. Nahrungs- u. Genußm. 1915 , Bd. 30,

S. 265.) kt

Salatölersatz „ Salatol". Es bestand aus Pflanzenschleim mit

98% Wasser, der mit künstlichem Aroma, Farbstoff und Konservierungs-

mittel versetzt war. (D. Marg. Ztschr. 1915, S. 172.)
kt

-

-Bessere Ausnutzung der Kartoffeln. Zur Haltbarkeit der

Kartoffeln in den Mieten, welche 1915/16 oft bis 30 % verfaulten, ist

künftig Schwefeln zu beachten. Auf 1 Ztr. 10 g Schwefel gaben nach

SCHEFFLER beste Erfolge. Die faulen Kartoffeln sind gewaschen und

zerrieben für Stärkegewinnung durchaus verwendbar, da nach WEHNER

die Stärke unberührt bleibt. Zerfall der Kartoffeln beim Kochen als

Pellkartoffel wird durch Verwendung von Salz verhindert. Die Lö-

sung kann nach MEHNS lange benutzt werden. Für die Saat emp-

fiehlt VON ECKENBRECHER, falls die Größe der Kartoffel ein Durch-

schneiden erlaubt, in der Längsachse zu durchschneiden, damit überall

die besser keimenden Gipfelaugen zur Geltung kommen ; noch besser

ist es, den Schnitt senkrecht zur Längsachse zu machen, den Gipfelteil

zu pflanzen, den Nabelteil zu verfüttern. Gut ist es, die Schnittfläche

abtrocknen zu lassen und beim Pflanzen nach unten zu legen. (Ztschr.

Spir.-Ind. 1916, S. 148.) σ

Herstellung von Trockenkartoffeln. Patent- Preß -Kartoffel-

Industrie Hermann Gumpel , Berlin. Die in bekannter Weise

in Krümelform übergeführten und durch Pressen von ihrem Frucht-

wasser befreiten Kartoffeln werden während des Trocknens mit Sauer-

stoff oder Ozon behandelt. Abb. 1 und 2 zeigen einen geeigneten

Apparat in Längs- und Querschnitt , Abb. 3 einen senkrechten Schnitt

durch den Ozonisator. In einem zylindrischen Gefäß ƒ ist eine größere

Zahl von auf der Oberfläche gerauhten hohlen Platten a, b, c

in geeigneten Abständen übereinander angeordnet, welche durch Ein-

leiten von Dampf oder heißer Luft von einem Röhrenwerk g aus ge-

heizt werden. Zweckmäßig werden die Platten a, b . . . . mit nach

unten hin zunehmender Temperatur derart beheizt , daß in die oberen

Platten Abdampf, in die mittleren Frischdampf und in die unteren

Heißdampf geleitet wird. Ebenso muß für genügende Luftzufuhr ge-

sorgt werden. An einer der Länge nach durchgehenden und an-

getriebenen Achse e sind über jeder Platte pflugartige Schare han-

gebracht, welche das Gut über die Platten verteilen und bewegen. In

den Platten sind Durchlässe d vorgesehen, welche in zwei benachbarten

Platten gegeneinander um 180 ° und außerdem in Bezug auf ihre Ent-

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 207.

fernung von der Achse versetzt sind. Infolgedessen werden die Trocken-

kartoffeln von einer Platte auf die nächstfolgende bis zur letzten und
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von dort nach einem Sammelraum

befördert, wobei sie einen stetig

höheren Feinheits- und Trockenheits-

Der mit diesemgrad annehmen.

Apparat in Verbindung stehende

Ozonisator (Abb. 3) besteht aus einer

äußeren Flasche 1 , in welche ein

Rohr m mündet. Im Innern dieses

Rohres befindet sich eine Kathode

in Form eines

Drahtes odereiner

dünnen Metall-

röhren, während

außen um das

Rohrm eine ring-

förmige Anode o

angebracht ist,

welche durch

einen Draht pan

eine elektrische

Energiequelle an-

geschlossen sein

*kann. Die Luft

Left wird durch das

Rohrm eingeführt

und tritt, nachdem

sie die Kathode

umspült hat, bei q

heraus, um von

Abb. 3

hier in den unteren Teil des Trocknungsapparates (Abb. 1 ) zu gelangen,

nachdem sie ozonisiert ist. Sch'ießt man die beiden Pole des Ozoni-

sators an ein hohes Potential an , so entstehen in dem Zwischenraum

sog. stille elektrische Entladungen, welche eine Ozonisierung der durch-

streichenden Luft zur Folge haben. Man soll nach diesem Verfahren ein

Trockenkartoffelpräparat von angenehmem Geruch, sauberem Aussehen,

gutem Geschmack und unbegrenzter Dauer erhalten. (D. R. P. 291798

vom 1. März 1911.)
i

Kartoffelkraut als Heu und Sauerfutter. Völtz. - Verf. empfiehlt

die Ernte 8 Tage vor der Knollenernte. Das Kraut als Heu entspricht

dem Wiesenheu :

verdaulich 6,7 %11,8 % Rohprotein

2,8 Rohfett

35,1 ,, N-freie Extraktivstoffe

"" 1,5 "9""

"
34,1 ',,

Beim Einsäuern ist Feststampfen und Luftabschluß nach dem Ansäuern

wichtig. (Ztschr. Spir.- Ind . 1915, S. 276.)
·

-

σ

Stickstoffausnutzung der Melasse. Die Melasse gibt bei Ver-

dünnung von 1:50 bis 1 : 100 unter Zusatz von Phosphorsäure in 6 Std.

bei 30° C. (Hefeansatz 16 auf 100 Melasse) eine Ausbeute von 60 %

Hefe, 7,5 % Spiritus, also eine Ausnutzung des vorhandenen Stickstoffs

von 33 %. Schwächere Verdünnung ergab wesentlich weniger Hefe-

und Stickstoffausnutzung. Die Triebversuche bestätigten, daß nicht

Stickstoffgehalt der Hefe allein maßgebend ist, daß die Melasse Stoffe

enthält, die günstig auf die Enzyme des Teigauftriebes wirken. (Brennerei-

Ztg. 1916, Nr. 1180.)

Eine hohe Ausnutzung der Ammoniaksalze als direkten Zusatz zum

Futter erzielt Zuntz; hier benutzen die Bakterien den Ammoniakstickstoff

zum Aufbau, so daß also die zugeführten Eiweißmengen voll für den Orga-

nismus zum Ansatz gelangen, also nicht z. T. durch Ansatz als Bakterieneiweiß

verloren gehen.
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11. Anlagen. Kraft- und Arbeitsmaschinen. Apparate.")

Verfahren, dichte und ihre Form behaltende Körper aus Stoffen

mit praktisch zusammenfallendem Sinterungs- und Schmelzpunkt

ohne fremde Bindemittel herzustellen. Elektro - Osmose Akt.- Ges.

(Graf Schwerin - Gesellschaft) , Berlin. - Stoffe dieser Art sind z. B.

Speckstein, Steatit und ähnliche Magnesiasilicate. Versuche, aus diesen

Stoffen nach feiner Vermahlung Gegenstände durch Brennen herzustellen,

miẞlangen, weil diese nicht vor dem Schmelzen dicht werden und beim

Schmelzen ihre Form nicht beibehalten. Durch Zusatz von Kaolin kann

man zwar diesen Mangel beseitigen, aber die so gewonnenen Gegen-

stände haben an elektrischer Isolationsfähigkeit eingebüßt oder sind

spröder geworden oder besitzen nicht mehr die Druckfestigkeit o . dgl.

Nach vorliegendem Verfahren soll man den Sinterungspunkt gegenüber

dem Schmelzpunkt ohne Zusatz anderer Stoffe derart verschieben können,

daß die Gegenstände unterhalb des Schmelzpunktes sintern und daher

ihre Form und die Eigenschaften des Ausgangsstoffes beibehalten. Zu

dem Zwecke verwendet man in kolloider Form fraktionierte Ausgangs-

stoffe, in welche Form die Stoffe beispielsweise durch das elektroosmotische

Verfahren nach D. R. P. 2332811 ) gebracht und in die geeigneten

Fraktionen zerlegt werden können. Indem man die Suspension sich

während einer gewissen Zeit absetzen läßt, kann man je nach der

Zeitdauer eine größere oder geringere Erniedrigung des Sinterungspunktes

erzielen. Je länger die Absetzdauer ist, d. h. je feiner die Teilchen sind,

welche nachher verarbeitet werden, um so weiter liegt der Sinterungs-

punkt unterhalb des Schmelzpunktes. Der Sinterungspunkt hängt außer

von der Absetzungsdauer auch von der Natur desjenigen Elektrolyten

ab, durch dessen Zusatz man die Aufschlämmung in den Solzustand

bringt, so wird z. B. der Sinterungspunkt bei Zusatz von Ammoniak

weniger erniedrigt als bei Zusatz von Natronlauge oder Natriumsilicat.

Bei der praktischen Ausführung des Verfahrens wird zunächst das

Rohgut aufs feinste gereinigt und gemahlen. Man suspendiert dann

eine geeignete Menge in Wasser und setzt eine entsprechende Menge

eines geeigneten Elektrolyten zu. Die feinsten Teilchen geraten hier-

durch in den Solzustand (D. R. P. 2499832), während die gröberen

Teile und die fremden Beimischungen sich niederschlagen. Nach einiger

Zeit wird das Suspensionssol abgezogen und in der Osmosemaschine

der Wirkung des elektrischen Stromes ausgesetzt , wodurch sich die

Masse in verhältnismäßig trockner Form an der Anode ansetzt. Von

dort wird sie abgenommen und mit soviel Wasser versetzt , daß die

Gegenstände sich formen oder gießen lassen. Die Formlinge werden

dann bei einer Temperatur gebrannt, bei welcher volle Sinterung eintritt.

(D. R. P. 292334 vom 10. Februar 1912.)

-

Heizkerze. Franz Xaver Schlagintweit,

München. Um die als Seele dienende dünne

Dochtkerze a sind zwei Lagen b und c aus ge-

preßtem Werg, Watte oder einem sonstigen leicht

brennbaren Stoff gelegt, welche durch eine Schicht d

aus Kerzenmasse, wie Wachs, Stearin , Paraffin,

Ceresin, Kompositionsmasse o. dgl. getrennt sind.

Die äußerste Stoffschicht c ist durch einen Mantel e.

aus einer Kerzenmasse überdeckt. Die Heizkerze

wird durch Anzünden des Dochtes der Seelenkerze a

in Brand gesetzt, von welcher das Feuer auf die

Stofflagen allmählich übertragen wird. Sie soll mit c

sehr großer, scharfer, wenig rauchender Flamme

brennen und genügend Hitze entwickeln , um als

Brenner zum Schnellkochen und Schnellerwärmen

von Flüssigkeiten, Getränken und Speisen wirken zu

können. (D. R. P. 292128 v. 4. Mai 1915.) i

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 213.

1) Chem.-Ztg. Repert. 1911 , S. 207.

d

a

2) Ebenda 1912, S. 502.

i

d

Tätigkeitsbericht der Versuchsanstalt für chemische Gewerbe

an der k. k. Staatsgewerbeschule in Wien über das Jahr 1913/14.

F. Ulzer. (Mitteil. des k. k. techn. Versuchsamtes 1915, Bd. 4, S. 3.) g

Zur Frage der Schmierölbeschaffung in jetziger Zeit. W. R.-

Bisher wurde fast in allen Betrieben reichlicher geschmiert als unbedingt

nötig war. Eine gewisse Ersparnis kann durch Wiederverwendung der

aufgefangenen Tropfölmengen ermöglicht werden. Um den Schmier-

effekt der Maschinen- und Zylinderöle zu erhöhen und dadurch Er-

sparnisse herbeizuführen, empfiehlt es sich, dem Ol Graphit oder gra-

phitische Öle zuzusetzen. Der Hauptwert der besonders besprochenen

ACHESONSchen Graphitemulsion besteht darin, daß keine Entmischung

eintritt. Sie beruht in der Hauptsache auf einer Behandlung des künstlich

erzeugten Graphits von feinster Körnung mit Tannin, wodurch eine

Emulsion von höchster Beständigkeit erzeugt wird. Aus einer auf

diese Weise hergestellten Olemulsion läßt sich der Graphit nicht mehr

abfiltrieren, so fein auch das verwendete Filtrierpapier sein mag.¹) Zur

Herstellung einer Schmierölemulsion verwendet man gute, säurefreie

Maschinen- oder Zylinderöle, welchen man 5 % Graphitölpaste zusetzt.

Am besten nimmt man die Mischung in kleineren Mengen vor; z. B.

50 g Paste und 10 kg Schmieröl. Die erwähnte Emulsion dient auch

als Kühlöl für warmlaufende Lager u. dgl. (Die Werkzeugmaschine

1915, Bd. 19, S. 303.) g

-

Flüssighalten von Naphthalin in Mischungen mit Mineralölen

bei gewöhnlicher Temperatur. Joseph de Cosmo und Henri

Quinaux, Lüttich in Belgien. Die Erfindung bezweckt die Ge-

winnung eines neuen, billigen , flüssigen Brennstoffs für Explosions-

motoren aller Art und besteht im wesentlichen darin, daß der Mischung

von Naphthalin und Mineralöl Nitronaphthalin und Kresol beigefügt

werden. Das rohe Naphthalin wird zunächst mit der Hälfte der zu-

zusetzenden Menge des Mineralöls gemischt, worauf das Nitronaphthalin

hinzugefügt und die Mischung auf eine Temperatur von 23-30 ° C.,

je nach der Beschaffenheit des verwendeten Naphthalins, erwärmt wird.

Die Mischung bleibt bei dieser und bei noch niedrigerer Temperatur

im flüssigen Zustande. Schließlich wird der Rest des Mineralöls hin-

zugefügt, und das Ganze wird alsdann mittels einer Mischvorrichtung

lebhaft verrührt. Durch die dabei auftretende Schleuderwirkung bildet

sich in der Flüssigkeit eine zentrale Vertiefung, in welche das Kresol

eingeführt wird, welches die Mischung homogen machen soll. Das

Erzeugnis wird alsdann abgeklärt und 10-12 Std. sich selbst über-

lassen, damit sich die Unreinigkeiten absetzen können. Hierauf wird

die Flüssigkeit filtriert. Das Nitronaphthalin dient bei dem Verfahren

zum Verflüssigen des Naphthalins, das Kresol zum Homogenisieren

der Mischung, welche die gleiche Klebrigkeit wie das Ol selbst be-

sitzen soll. (D. R. P. 292223 vom 18. März 1914.) i

Verhinderungder schädlichen Wirkungen der ultravioletten Strahlen

auf Ballonstoffe. Th. Schopper. Gewisse Verbindungen des Cu-

marins wie 3-Methyldioxycumarin, Dimethylamino-3-methylcumarin und

B-Athyloxycumarin, haben die Eigenschaft die ultravioletten Strahlen

zu absorbieren. Da nun verhältnismäßig schwache Lösungen der

Cumarinverbindungen genügen, um den mit ihnen überzogenen Körper

vor den schädlichen Wirkungen der ultravioletten Lichtstrahlen zu schützen,

so würden Ballonstoffe nur eine geringe Gewichtsvermehrung erfahren.

Ein weiterer Vorteil wäre der, daß die Farbe des Ballonstoffs beliebig

sein kann, und daß man eine solche Färbung wählen kann, die sich der

Umgebung möglichst anpaßt. Die Cumarinverbindungen selbst sind im

allgemeinen farblos. (Gummi-Ztg. 1915, Bd. 29, S. 1250.)
kr

Prüfung von Ballonstoffen. (Gummi-Ztg. 1915, Bd. 29, S. 1279.) kr

¹) Vergl. Freundlich , Chem.-Ztg. 1916, S. 358.

13. Brennstoffe. Feuerungen. Öfen. Generatoren. Dampfkessel. ")

Gewinnung und Verwertung von Nebenerzeugnissen bei der

Gewinnung von Stein- und Braunkohle. W. Scheuer. Verf. be-

handelt in der vorliegenden Bearbeitung, einer Preisaufgabe des VEREINS

DEUTSCHER MASCHINENINGENIEURE, zunächst die Entstehung der Kohle,

das Vorkommen derselben, ihre Einteilung, Zusammensetzung und

Bestandteile. Der folgende Abschnitt ist der Benutzung der Kohle

gewidmet, und zwar der direkten und indirekten Verwendung durch

Entgasung. Letztere umfaßt die Leuchtgasindustrie, die Kokerei und

die Schwelerei. Daran schließt sich ein besonderer Abschnitt, der von

der indirekten Verwendung durch Vergasung handelt. Darauf folgt:

Die Verwendung speziell zur Energieerzeugung in ihren verschiedenen

Formen. Im zweiten Teil werden die Nebenprodukte, ihre Erzeugung

und wirtschaftliche Bedeutung besprochen: Der Teer, die Bildung und

Zerlegung des Teers, die Verwendung des Teers und der Teerprodukte

sowie Erzeugungsmenge und vermutliche Gestaltung der Teerpreise;

das Ammoniak und seine wirtschaftliche Bedeutung, seine Verwendung.

Der dritte Abschnitt enthält kritische Belrachtungen darüber, wo ge-

gebenenfalls mittelbare Feuerung unter Gewinnung von Nebenerzeug-

nissen in Frage kommt. Daran anschließend folgt eine vergleichende

Zusammenstellung von Preisen der Stein- und Braunkohle in Mittel-

) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 214. deutschland; Angaben über Land- und Wasserfracht, Frachtsätze . Den
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Schluß bilden Ermittelungen, unter welchen Umständen für ein Kraft-

werk von 150000 KW. in Mitteldeutschland unmittelbare oder mittelbare

Verfeuerung unter Gewinnung von Nebenerzeugnissen in Aussicht zu

nehmen ist, wenn sowohl Steinkohlen als Braunkohlen zur Verfügung

stehen. (GLASERS Ann. f. Gew. u. Bauwesen 1915, Bd . 76, S. 210 u . 239.) g

Naẞdestillation der Brennstoffe. E. H. Steck. Das neue

Verfahren besteht in einer Destillation der Brennstoffe mit Dampf-

überleitung über das Schwelgut. Während die Vergasung bei der

trockenen Destillation der Brennstoffe meist nur eine geringe Ausbeute

liefert, z. B. aus Steinkohle nur etwa 14-16% des organischen Kohlen-

stickstoffs an Ammoniumsulfat und nur etwa 5 % der organischen Schwel-

gutsubstanz an Teer, liefert zwar die generatormäßige Vergasung der

Brennstoffe meist durch Hydrolysierung (Naßbehandlung) desVergasungs-

gutes viel mehr Nebenprodukte, z. B. aus Steinkohlen bis 85% des

Kohlenstickstoffs an Ammoniumsulfat, und etwa 10% der organischen

Kohlensubstanz an Teer, aber sie benötigt zur Erzielung dieser hohen

Erträge so große Mengen überhitzten Dampfes, daß die Gewinnung

der Nebenprodukte doch nur bei Kohlen lohnt, die sehr stickstoffreich

sind oder sehr geringe Gestehungskosten erfordern. Alle bisherigen

Versuche einer Naßdestillation der Brennstoffe sind gescheitert entweder

an der notgedrungenen Innehaltung zu niedriger Schweltemperaturen

oder an der bei hoher Schweltemperatur materialzerstörenden Wirkung

der Kombination von Außenbeheizung und Hydrolyse. Diesem Übel-

stand hilft das neue Verfahren dadurch ab, daß es das Schwelgut lediglich

imWege der Innenheizung mit einem'gasförmigen Heizmittel erhitzt, welches

trocken auf eine Temperatur von mehr als 1400 ° C. und naß über 1000 ° C.

gebracht werden kann. Im Gegensatz zu den älteren Vorschlägen wird

bei dem neuen Verfahren die Temperatur des Entgasungsmittels nicht

durch die Menge und Temperatur seines dampfförmigen, sondern seines

gasförmigen Teils geregelt. Dadurch wird der Dampfbedarf auf das

zur Hydrolysewirkung benötigte geringe Maß eingeschränkt ; der Dampf

selbst steht als Abdampf kostenlos zur Verfügung. Wärmeersparnis,

geringere Schweldauer, Kostenverringerung sind weitere Vorteile der

Naßdestillation ; ihr Hauptvorzug aber besteht in dem Ausbringen an

hohen Nebenerzeugnissen , denn dieses kann bei Steinkohle 10-30%

der organischen Schwelgutsubstanz an petroleumähnlichem Teer und

70-90% des Schwelgutstickstoffs an Ammoniumsulfat betragen. Dabei

sinkt allerdings die Gasmenge, während der Heizwert des Gases steigt.

Das neue Schwelverfahren kann auch auf die Entgasung im Generator

übertragen werden ; es ermöglicht alsdann , den Wärmebedarf der

generatormäßigen Gaserzeugung mit der Abhitze der Generatorgas-

feuerung vollständig zu decken und auf diese Weise den Heizwert des

Vergasungsgutes für den Vergasungsvorgang vollkommen auszunutzen.

Verf. ist der Ansicht, daß in absehbarer Zeit die Kohlen fast nur noch

in Form von Gas oder Koks, bezw. Ol und Teer verfeuert werden.¹)

Eine solche Umwälzung würde allein aus der deutschen Kohlenförderung

etwa eine Jahreserzeugung an Teer von 16 und an Ammoniaksalzen

von 6 Mill. t ermöglichen, eine Menge, die ausreicht, den ganzen

Bedarf Deutschlands und einen guten Teil des Weltmarktes an Kraft-

und Leuchtölen sowie an Stickstoff unter Ausschluß aller fremden

Wettbewerbsstoffe insbesondere des fremden Petroleums, Salpeters

und Luftstickstoffs zu decken . Das neue Verfahren würde auch

die Verkokung von Hochmoortorf gewinnbringend gestalten und damit

der deutschen Feineisenindustrie ein unentbehrliches Heizmaterial sichern.

(Feuerungstechnik 1915, Bd. 3, S. 293.) g

-

-

Verdichten und Entwässern der Kokskohle vor dem Verkokungs-

prozeß. Eduard Pohl , Rhöndorf a. Rh. Die bisherige Entwässerung

und Verdichtung der Kohle vor derVerkokung durch Zusammenstampfen

zu einem festen Kuchen erfordert kostspielige Apparate, welche nur

langsam arbeiten. Zur Verbilligung und Beschleunigung des Verfahrens

wird Kokskohle gerüttelt, wozu jede bekannte Rüttelmaschine verwendet

werden kann. Die Kohle soll dabei stärker verdichtet und entwässert

werden als durch Stampfen und der Abfall wesentlich niedriger sein .

Auch sollen die Betriebskosten bei gesteigerter Produktion geringer

sein. Zweckmäßig wird die Oberfläche der Kohle während des Rüttelns

durch eine Platte belastet , damit auch die obere Schicht der Kohle

nachWunsch verdichtet wird. (D. R. P. 292336 vom 19. Mai 1915.) i

Verfahren und Vorrichtung zum Antrieb von Motorfüllwagen

auf Koksofenbatterien. Paul Schöndeling , Langendreer. Zum

Antrieb wird Druckluft von verhältnismäßig niedriger Spannung benutzt.

Dem Druckluftbehälter wird von der Ofenbatterie aus Wärme zur Er-

höhung der Spannung zugeführt. Die Druckluftbehälter liegen neben

den Kohlenbehältern in geringem Abstand über dem Boden. (D. R. P.

290843 vom 24. Juli 1915.)
i

Die Rückstandbildung in Gasmotoren. Spettmann. - In

Zylindern, Ventilen und Schmierrohren von Arbeitsmaschinen entstehen

häufig beträchtliche Ablagerungen, die in der Hauptsache Ol enthalten,

1) Vergl. Schäfer, Chem .-Ztg. 1916, S. 469.

und deren Auftreten man daher meist einem minderwertigen Schmieröl

zuschreibt. Diese Annahme ist aber nur in den seltensten Fällen richtig ;

die eigentliche Ursache liegt vielmehr in verschiedenen Einflüssen

chemischer Natur, die sich in den betreffenden Maschinen abspielen.

Bei Gasmotoren lassen sich unterscheiden : 1. Rückstände, die durch

Verwendung eines ungeeigneten Schmieröls bezw. durch dessen Zer-

setzung im Innern des Gasmotors hervorgebracht werden, und 2. Rück-

stände, deren Bildung von der Art und dem Zustande des verwendeten

Schmieröls unabhängig ist. Die Rückstände der ersten Art treten selten

auf und lassen sich leicht vermeiden . Neuere Versuche haben ergeben,

daß die Bildung der Rückstände der zweiten Art durch das Vorhanden-

sein von Schwefeldämpfen und Schwefeldioxyd in dem Motorgas sehr

begünstigt wird. Beide tragen sehr zur Zersetzung des Oles bei . Ein

schwarzer, amorpher, in Klumpen zusammengeballter Rückstand aus

einem mit Generatorgas betriebenem Motor ergab:

43% in Ather lösliche (teerige) Be-

standteile

4,9% freien Schwefel

4,3% gebundenen Schwefel

34,5% Eisenoxyd13% unlösliche Stoffe und Kohle

Aus Laboratoriumsversuchen geht hervor, daß der im Gas enthaltene

Schwefel sich wirklich mit dem Schmieröl verbindet, und daß diese

Verbindungen nicht so hitzebeständig sind wie das reine Ol . Bei An-

wendung von einigermaßen reinem Generatorgas werden sich schwefel-

haltige Rückstände nur in ganz geringem Masse bilden . (Technische

Blätter 1915, Bd. 5 , S. 131.) g

Röhrenförmiger Ausmauerungsstein für Rekuperatoren mit

wagerecht laufenden Rauchkanälen und zwischen diesen an-

geordneten , senkrecht ziehenden Luftkanälen. Ofenbau - Gesell-

schaft m. b. H., München. Die Steine a sind als rechtwinklige

Röhren ausgebildet, welche auf einer oder beiden Seiten mit einer Ab-

rundung b versehen und auf

drei Seiten von Rippen c

umgeben sind. Diese Rippen c

bilden beim Verlegen der

Steine, wie die Abbildungen *

zeigen , Luftkanäle f, welche

die zu erwärmende Luft im

a

f

1
9
9
0

α.

Je a
κα

JE

9

9

9

Schlangenweg x nach oben

führen und die Luft dabei

zwingen, auf diesem Wege

drei Seiten jedes Rauchkanales

gzu umstreichen. Zur gegen-

seitigen Verbindung der Ausmuerungssteine in der Längsrichtung

können diese an den Stirnflächen mit Nut und Feder versehen sein.

(D. R. P. 291 491 vom 7. Juli 1914.) i

―

Abb. 1. Abb. 2.

Ofen für kleinere Härtebäder mit Vorwärmkammer. Heinrich

Schaaf, Cöthen in Anhalt. Die Vorwärmkammer ist abnehmbar aufSchaaf, Cöthen in Anhalt.

dem Tiegelschacht angeordnet. Mit den Füßen a ist ein runder Blech-

topf b verbunden, in welchen ein feuerfester Zylinder c eingesetzt ist.

In den Heizschacht d des Zylinders c ragt von unten eine Heizvorrich-

tung, z. B. ein Bunsenbrenner e, welcher an den Füßen a befestigt und

mit zwei Rohren f und g für Zuführung von Luft und Gas versehen

a

q

n

ist. Auf dem Blechtopf b liegt die

Vorwärmkammer h aus durch Band-

eisen i zusammengehaltenen feuer-

festen Platten. Der Heizschacht d

setzt sich in dem Boden derKammer/

als Öffnung k fort. Über dieser Off-

nung liegt das Einsatzstück / aus

Quarz, gepreẞtem Asbest o. dgl . feuer-

festem Stoff, in welchem der Tiegel m

zur Aufnahme und Bereitung des

Härtebades sitzt. Das Einsatzstück /

besitzt Aussparungen n, durch welche

die Heizgase aufsteigen, um den

Tiegel zu umspülen und die in den

letzteren gebrachten Salze oderMetalle

zur Bereitung des Härtebades zum Schmelzen zu bringen. Damit die

zu härtenden Gegenstände nicht zu plötzlich erhitzt werden, werden

sie vor dem Einführen in das Härtebad angewärmt, und zwar in der

Vorwärmkammer h. Die durch die Aussparungen n dringenden und

den Tiegel umspülenden Heizgase steigen in der Kammer / aufwärts,

stoßen sich an der Decke der Kammer, strömen wieder nach unten

und wärmen auf diese Weise die zu härtenden Gegenstände vor. Ist

die richtige Vorwärmung erreicht, so werden die Gegenstände in den

Tiegel m eingeführt und hierauf abgeschreckt. Durch einen Deckel q

läßt sich die obere Öffnung r der Kammer zeitweilig verschließen, um

das lästige Umherspritzen der Salze beim Beschicken des Tiegels zu

vermeiden. (D. R. P. 292048 vom 21. August 1915.)
i
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25. Firnisse. Harze. Kautschuk. *)

-

Über einige neue Methoden für die Bestimmung des Gesamt-

schwefels in Kautschuk. J. B. Tuttle und A. Isaacs. Als Analysen-

materialien dienten 8 Kautschukproben, deren Kautschukgehalte zwischen

20 und 93 % lagen, deren Gesamtschwefelgehalt von 1,75 bis 21 % an-

stieg, und deren Gehalt an freiem Schwefel von 0,5 bis 9 % wechselte.

Als Füllstoffe enthielten die Proben verschiedene Mengen Bleiglätte und

Bariumsulfat, wodurch gleichzeitig ermittelt werden konnte, ob diese

anorganischen Stoffe auf die Analysenergebnisse einen Einfluß ausübten.

Zum Vergleich wurden folgende Methoden herangezogen : 1. Das Ver-

fahren von SPENCE und YOUNG, ¹ ) 2. dasjenige von DEUSSEN, 2) 3. das-

jenige von ALEXANDER,³) 4. die Methode des Komitees für Kautschuk-

ISOLATION,4) 5. diejenige von KAYE und SHARP,5) 6. diejenige von FRANK

undMARCKWALD ) und endlich 7. dasVerfahren vonWATERS undTUTTLE.)

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen lassen sich kurz folgendermaßen

zusammenfassen : Das Verfahren von WATERS und TUTTLE, nach dem

der Kautschuk mit Salpetersäure und Brom oxydiert wird und der Ver-

dampfungsrückstand mit Natriumcarbonat und Kaliumnitrat geschmolzen

wird, erwies sich als in den weitesten Grenzen anwendbar und lieferte

selbst bei hohem Gehalt an freiem Schwefel mit den theoretischen

Werten gut übereinstimmende Resultate. SPENCE und YOUNGS elektro-

lytische Oxydation und die Methode von DEUSSEN, nach der Kautschuk

mit konzentrierter Salpetersäure zersetzt wird und der Verdampfungs-

rückstand mit Natriumcarbonatlösung ausgezogen wird, haben den Nach-

teil, daß sie konzentrierte Salpetersäure verwenden. Wie schon von

anderen festgestellt werden konnte, fallen die Analysenergebnisse bei

Verwendung dieses Oxydationsmittels, wahrscheinlich infolge eines Ver-

lustes an freiem Schwefel, zu niedrig aus. ALEXANDERS Verfahren, nach

dem der Kautschuk durch Schmelzen mit Natriumsuperoxyd oxydiert

wird, hat den Nachteil, daß die Reaktion oftmals explosionsartig erfolgt.

Die Methode des KOMITEES FÜR KAUTSCHUKISOLATION, die den Gesamt-

schwefel durch Schmelzen mit einer Mischung von Natriumsuperoxyd

und Kaliumcarbonat bestimmt, gibt nur bei niederen Gehalten an freiem

Schwefel genaue Resultate. Bei hohen Gehalten an freiem Schwefel

treten Verluste ein. Das gleiche gilt vom Verfahren von KAYE und

SHARP, nach dem der Kautschuk mit Zinkoxyd und Kaliumnitrat ge-

schmolzen wird. FRANK und MARCKWALD, die den Kautschuk mit

Salpetersäure oxydieren und die Oxydationsprodukte mit Natriumcarbonat

und Kaliumnitrat schmelzen, erhalten befriedigende Resultate, jedoch

tritt bei der Oxydation des Kautschuks mit Salpetersäure so starke Er-

hitzung ein, daß bei Anwesenheit großer Mengen freien Schwefels

Verluste an diesem Bestandteil auftreten. Wie sich also ergeben hat,

liegt in den meisten Fällen die Schwierigkeit in einem hohen Gehalte

an freiem Schwefel, und so dürfte es sich empfehlen, den Kautschuk

zunächst mit Aceton zu extrahieren und im extrahierten Materiale den

Schwefelgehalt nach einer der angeführten Methoden zu bestimmen.

Für die Ermittelung des Schwefels im Acetonextrakt sind ja gute Ver-

fahren bekannt. Nach diesen und früheren Erfahrungen des BUREAU

OF STANDARDS empfehlen Verf. folgende Form der Methode von WATERS

und TUTTLE: 1/2 g Kautschuk wird im Porzellantiegel von etwa 100 ccm

Rauminhalt mit 20-25 ccm mit Brom gesättigter konzentrierter Salpeter-

säure versetzt und der Tiegel im bedeckten Zustande 1 Std. stehen ge-

lassen. Dann wird 1 Std. mäßig erhitzt, darauf das Deckglas abgespült

und die Lösung zur Trockne verdampft. Nun werden 5 g eines Ge-

misches von 1 T. Kaliumnitrat und 1 T. Natriumcarbonat und 3-4 ccm

destilliertes Wasser zugefügt, die Mischung einige Minuten auf dem

Wasserbad belassen und dann auf den Tiegelwandungen zur Erleichte-

rung des Trocknens ausgebreitet. Die Trocknung erfolgt auf dem

Dampfbad oder auf der elektrisch geheizten Platte. Dann wird auf

schwefelfreier Flamme geschmolzen. Nach dem Abkühlen gibt man den

Tiegel mit Inhalt in ein 600 ccm - Becherglas, bedeckt mit destilliertem

Wasser und erhitzt auf dem Dampfbad 3-4 Std. Nun wird filtriert

und das Unlösliche sorgfältig gewaschen. Das Filtrat mit Waschwasser

beträgt dann etwa 500 ccm. 7-8 ccm konzentrierte Salzsäure werden

zum Ansäuern verwendet und die Schwefelsäure sodann in der Hitze mit

Bariumchlorid gefällt. (Technol. Papers Bureau of Standards, Department

of Commerce 1915 , Nr. 45 , 1—16.) kr

-Kautschukersatz und seine Analyse. Die normale Zusammen-

setzung von Faktis ist die folgende : Unvulkanisierte fette Öle, freier

Schwefel und die eigentlichen Faktise, die Schwefel und Chlor enthalten.

Manche braunen Faktis enthalten auch Mischungen von Paraffin und

*) Vergl. Chem .-Ztg. Repert. 1916, S. 218.

1 ) Journ. Ind. Eng. Chem. 1912, Bd. 4 , S. 413.

2) Zts hr. angew. Chem. 1913, Bd. 24, S. 494.

3) Gummi-Ztg. 1904, Bd. 18, S. 729-730.

4) Journ. Ind. Eng. Chem. 1914, Bd . 5, S. 78.

5) India Rubber Journ. 1913, Bd . 44, S. 1189.

6) Gummi-Ztg.1903 , Bd.17,

[S. 71 .

7) Journ. Ind. Eng. Chem.

[1911 , Bd. 3, S. 734.

Schwerpetroleum. Die chemische Zusammensetzung der Faktise wechselt

stark, und daher muß als Ausgangsmaterial für die Analyse etwa 1/2 kg

gewählt werden, das auf der Mischwalze kalt homogenisiert wird. 2 g

Faktis werden dann 10 Std. in einem Extraktionsapparate mit Aceton

extrahiert und der nach Verdampfen des Acetons erhaltene Extrakt wird

bei 100 ° C. getrocknet und gewogen. Er enthält: nichtvulkanisiertes Ol,

nichtverseifbare Substanzen und freien Schwefel. Paraffin macht sich

durch seine Krystallisation im Aceton bemerkbar, Mineralöl durch Fluor-

escenz. Für die Schwefelbestimmung kann dann eine der für vulkanisierten

Kautschuk gebräuchlichen Methoden angewandt werden. Die Menge

der unverseifbaren Bestandteile wird durch zweistündige Behandlung

des Acetonextrakts mit 40 ccm normaler alkoholischer Kalilauge und

darauffolgende Extraktion mit Äther oder Petroläther nach Verdünnen

mit Wasser ermittelt. Nach Entfernung der unverseifbaren Anteile und

des freien Schwefels verbleibt das unvulkanisierte Ol. Für Bestimmung

des gebundenen Chlors und Schwefels im extrahierten Materiale wird

dieses nach den Verfahren von HENRIQUES oder PONTIO weiter ver-

arbeitet und Chlor und Schwefel in bekannter Weise bestimmt. Der

Gesamtschwefel von Faktis kann nach einer der bekannten für organische

Stoffe gebräuchlichen Methoden ermittelt werden. Die Feuchtigkeit wird

durch Trocknen des Materials bei 60 ° C. festgestellt. Freie Säure wird

durch Auswaschen des Materials mit heißem Wasser und Titration be-

stimmt. Im folgenden werden dann Analysen verschiedener Faktissorten

angegeben. (India Rubber World 1915, Bd . 52, S. 652—653.) kr

Die Kautschukkultur auf Java im Herbst 1914. (Gummi-Ztg.

1915, Bd. 29, S. 1093.)
kr

Rubber World 1915, Bd. 52, S. 568–569.)

Die Kautschukproduktion auf der malayischen Halbinsel. (India

kr

-

-

kr

Die Lage der Kautschukproduktion in Brasilien. Gegenüber-

stellung der Weltproduktion an Plantagenkautschuk und Wildkautschuk

in den Jahren 1900-1914. Für 1915 wird die Gesamtproduktion

auf 120 000 t geschätzt, von denen 85000 auf Plantagenkautschuk und

35 000 aufWildkautschuk entfallen. (Gummi-Ztg. 1915, Bd. 29, S.1013 .) kr

Über die Gummigebiete Südamerikas. Freiherr E. Nordenskjöld.

(Gummi-Ztg. 1915, Bd. 29, S. 1093-1094.)

Über Herstellung und Eigenschaften von reinem Kautschuk.

F. Heim u. R. Marquis. Reinen harz- und proteinfreien Kautschuk-

kohlenwasserstoff stellen Verf. folgendermaßen dar : Wild- oder Plantagen-

Para wurde durch Einweichen in warmem Wasser, Auswaschen mit

kaltem Wasser in dunklem Trichter und durch Waschen mit Aceton

gereinigt. Nach dem Verdunsten des Acetons wurde der Kautschuk in

Äther oder Benzin gelöst, die Lösung durch einen BUCHNER-Trichter

filtriert und das Filtrat durch Alkohol oder Aceton gefällt.

sammelt den Niederschlag, verdunstet das Fällungsmittel und trocknet

über Schwefelsäure im Dunkeln. Der Kautschukkohlenwasserstoff war

weiß, aus geräucherten Sorten etwas gelblich gefärbt. Der Reinkautschuk

oxydierte an der Luft viel schneller als der unreine, und seine Lösungeu

besaßen geringere Viscosität als gleichwertige Lösungen der Roh-

produkte. (Gummi- Ztg. 1915, Bd. 30, S. 265.)
kr

---

Man

Bodenbelag aus Gummifliesen. Über Fabrikation und Verlegen

von Gummifliesen . (Gummi-Ztg. 1915, Bd. 29, S. 1206-1208.) kr

Über den Lack der Gummischuhe. Bestandteile und Fabrikation

von russischem, deutschem und amerikanischem Schuhlack. (Gummi-Ztg.

1915, Bd. 29, S. 1164-1165.)
kr

--

Biegen von Hartkautschuk. (Gummi-Ztg. 1915, Bd. 29, S. 1195.) kr

Berechnung des Stückgewichts von Asbestkautschuk-Ringen

und -Bändern. (Gummi-Ztg. 1915, Bd. 29, S. 1039.)
kr

Auffrischung verfärbter Hartgummiwaren. Hartgummiwaren

nehmen, wenn sie starkem Lichte ausgesetzt sind, eine graue bis helle

Färbung an, die zwar ihr äußeres Ansehen beeinträchtigen, ihre Qualität

aber nicht beeinflußt. Man kann diese Erscheinung beheben , indem

man die Gegenstände mit einem feuchten Lappen von Staub reinigt

und sie darauf mit Schwefelkohlenstoff abreibt. Dann wird mit kaltem

Wasser nachgewaschen und nach dem Trocknen mit einem weichen

wollenen Lappen, dem etwas Wiener Kalk aufgestreut wird, die Politur

kr

wiederhergestellt. (Gummi-Ztg. 1915, Bd. 29 , S. 1040—1041 .)

Altes und neues über Schläuche. Über Geschichte und Ver-

wendungsarten von Gummischläuchen. (Gummi-Ztg. 1915 , Bd. 29,

S. 1022-1024.)
kr

-

Reparaturverfahren für Automobilpneumatiks. F. Stahl. (Gummi-

Ztg. 1915, Bd. 29, S. 1038 , 1061 , 1122.)
kr

Verlängerung der Gebrauchsdauer von Pneumatiks. (Gummi-

kr
Ztg. 1915, Bd. 29, S. 1163-1164.)

Verlag der Chemiker-Zeitung Otto v. Halem in Cötlien (Anhalt). Druck von August Preuß in Cöthen (Anhalt).
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2. Unterricht. Laboratorium. Allgemeine Analyse.")

--

Apparat zur Bestimmung des spez. Gewichtes fester Körper.

Julius Dubois, Bährenthal i . Lothringen. Der Körper a , dessen

spez. Gewicht bestimmt werden soll, ruht in einer Höhlung eines kegel-

förmigen Stopfens b, welcher in eine Kegelhaube c eingeschliffen ist.

Diese Haube trägt eine calibrierte Röhre d, welche mit einem Gummi-

balle versehen ist. Der Stopfen b ist durchbohrt, und die Bohrung f

ist seitlich abgebogen, so daß sie in einen Raum zwischen Haube und

Stopfen mündet. Der Stopfen steckt in dem

Kücken g eines Hahnes h, welcher mittels

eines Schlauches i an ein calibriertes Stand-

rohr angeschlossen ist. Die Bohrung im

Stopfen b ist mittels einer Schraube o. dgl.

abschließbar. Behufs Benutzung des Appa-

rates wird der Stopfen b aus dem Kücken g

entfernt, die Haube c abgehoben, der zu

bestimmende Körper a eingelegt und die

Bohrung ƒ abgeschlossen. Nach Aufsetzen

der Haube c und Abnehmen des Balles e

wird der Stopfen mit der Haube nach Art

eines Aräometers in Wasser getaucht und

das Körpergewicht an der Skala d abgelesen.

Hierauf wird der Stopfen nach Öffnung

des Verschlusses an der Bohrung ƒ in das

Kücken g eingesetzt und durch Öffnen des

Hahnes h aus dem Standrohr k Flüssigkeit

durch die Bohrung f in die Haube c ein-

gelassen. Durch Einlassen der Flüssigkeit

bis zu einer bestimmten Marke kann an

der Skala des Standrohres k das Volumen des Körpers b abgemessen

werden. Der Quotient beider Ablesungen ist das spez. Gewicht des

Köpers a. Mit Hilfe des Balles e wird darauf die Flüssigkeit wieder

aus dem Apparat ausgetrieben. Das Standrohr k kann ebenfalls mit

einem Hahn versehen sein. Um den Stopfen b mit dem Rohr d

leicht aus dem Hahnkücken g entfernen zu können , ist ein Ansatz m

am Stopfen angebracht. (D. R. P. 291635 vom 27. Juli 1915.) i

Eine Zentrifuge. A. Gawalowski. Der Apparat soll zum

Abschleudern solcher Präparate dienen, die keine Berührung mit Metall

vertragen. In einem nach oben schwach konischen Holzgefäß mit

unterem seitlichen Auslaß für die Abläufe ist eine durchlochte Holz-

trommel konzentrisch drehbar eingesetzt, die nach dem Auskleiden mit

Gaze, Leinwand oder Filtrierpapier die zu zentrifugierende Masse auf-

nimmt. Die Achse der Trommel wird durch Hand- oder Motor-

betrieb gedreht und durch einen leicht auf das äußere Holzgefäß auf-

gesetzten und bequem abnehmbaren Rahmendeckel gestüzt. (Ztschr.

analyt. Chem. 1915, Bd. 54, S. 549.) Wo

Logarithmische Rechentafeln für Chemiker, Pharmazeuten,

Mediziner und Physiker. F. W. Küster. 16. Aufl. 2,80 M. Veit

& Co., Leipzig.

Neuer Gasentwicklungsapparat. A. Kleine. (Ztschr. angew.

Chem. 1915, Bd. 28, S. 388.)
ľ

Radiometrische Messungen der Ionisierungskonstanten der In-

dicatoren. E. J. Schaeffer, M. Paulus und H. C. Jones. (Chem.

News 1915, Bd. 112, S. 219.)

—

CS

Kaliumhydrocarbonat als acidi- und alkalimetrische Grund-

substanz. G. Incze. Bereits 1887 hat C. v. THAN das Kalium-

hydrocarbonat als ausgezeichnete Urtitersubstanz für die Acidimetrie

empfohlen. Seine ungarisch geschriebene Abhandlung ) hat jedoch

wenig Verbreitung gefunden, so daß Verf. es in vorliegender Arbeit

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 181.

¹) Mathematikai és természettudományi értesitö 1887-88, S. 117.

www 13. Brennstoffe.

unternimmt, dem Salz in genannter Hinsicht Anerkennung zu ver-

schaffen. Das hohe Äquivalentgewicht 100,11 fällt mit dem Molekular-

gewicht zusammen und hat den Vorzug, daß bei technischen Arbeiten

und bei in diesem Falle zulässiger Anwendung einer gewöhnlichen

Tarierwage ein begangener Fehler in der Einwage sehr herabgesetzt

wird und vernachlässigt werden kann; das auf 100 abgerundete Aqui-

valent vereinfacht die Berechnung der Analysen. Das Präparat kommt

in Krystallen von genügender Reinheit in den Handel. Seine Löslich-

keit beträgt bei mittlerer Temperatur etwa 30%. Es ist weder hygro-

skopisch noch verwittert es und kann daher unverändert in gut ein-

Die Titration mitgeschliffenen Stöpselflaschen aufbewahrt werden.

Säuren erfolgt gegen Methylorange in der Kälte , gegen Lackmus,

Phenolphthalein und Methylrot in der Wärme. Den gangbarsten Grund-

substanzen zeigt sich das Salz nach den Versuchen des Verf. vielfach

überlegen und verdient auf Grund der beschriebenen Vorzüge die Ein-

führung als bequeme und zuverlässige Urtitersubstanz. (Ztschr. analyt.

Chem. 1915, Bd. 54, S. 585.) Wo

Nachweis des Eisengehaltes in mit Flußsäure gereinigtem Filtrier-

papier. A. Gawalowski. In mangelhaft enteisnetem Filtrierpapier

ist das Eisen an Cellulose meistens als Oxydulcellulosat gebunden, das

erst durch Säuren gespalten wird; die Prüfung eines mit verdünnter

Salz- oder Schwefelsäure zur Freilegung des Eisens durchfeuchteten

Papiers mit Rhodankalium versagt anfangs, bis das Ferrosalz durch

Einwirkung des Luftsauerstoffs in die entsprechende Ferriverbindung

übergegangen ist. Die dann entstehende Rotfärbung geht über Ziegelrot

in ein bleibendes von Persulfocyansäure C₂N₂H2S3 (Xanthanwasserstoff)

herrührendes Gelb über. Der sofortige Eisennachweis gelingt beim

Durchfeuchten des Papiers mit ganz verdünnter Salpetersäure, wobei

jedoch die Färbung bald verschwindet. Je nachdem der Nachweis

entweder bleibend oder nur vorübergehend, dafür aber schnell aus-

geführt werden soll, wird man die Befeuchtung des Papiers mit HCI

(H2SO4) oder HNO3 anwenden. Außerdem empfiehlt sich immer noch

eine Prüfung der Asche auf Eisen. (Ztschr. analyt. Chem . 1915,

Bd. 54, S. 547.) Wo

Zur Kohlenstoffbestimmung : Optisches Periskop zum Be-

obachten von Verbrennungen im Sauerstoffstrom. (Ztschr. angew.

Chem. 1915, Bd. 28, S. 364.) ľ

Praktische Bemerkungen über qualitative Analysen. P. A. W.

Self. In einer Reihe von Artikeln beabsichtigt Verf. dem Anfänger

Ratschläge für die Ausführung qualitativer Analysen zu geben, ohne

damit ein Lehrbuch ersetzen zu wollen ; ein solches soll in möglichst

systematischer Weise ergänzt werden, indem auf Fehlerquellen, Miß-

bräuche, Erleichterungen beim Arbeiten und Handgriffe hingewiesen

In allgemeinen Bemerkungen wird z. B. die für die einzelnen

Prüfungen anzuwendende Substanz- und Reagenzmenge erörtert; die

Wichtigkeit und Unerläßlichkeit der Vorproben wird hervorgehoben

unter Mitteilung von Ergänzungen, die das Gelingen sichern sollen.

(Pharm. Journ. 1915, 4. Reihe, Bd . 41 , S. 130, 271 u. 572.)

In unseren deutschen Anleitungen zur qualitativen Analyse, namentlich für

Anfänger, sind diese Angaben kaum zu vermissen, sondern werden, soweit dem

Ref. bekannt, darin so ausführlich gemacht, daß sich eine Ergänzung in einer

Zeitschrift erübrig , die einem Studenten im ersten Semester kaum als Quelle

dienen wird, sondern höchstens dem Lehrer eine (in dieser Hinsicht wohl nicht

notwendige) Anregung bieten kann. wo

Beiträge zur titrimetrischen Bestimmung des Ammoniaks nach

L. W. Winkler. E. Bernard. Die WINKLERsche Methode, die da-

auf beruht, das Ammoniak in Borsäurelösungen bekannten Gehalts auf-

zufangen und mit Methylorange oder Congorot als Indicator zurück-

zutitrieren, lieferte auch bei Futtermitteln gute Resultate. (Landw. Ver

suchsstat. 1915, Bd. 86, S. 331-337.) ae
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Verfahren undVorrichtung zum Aufbereiten geklumpterPflanzen- Goldscheider und K. Kroner. (Berl. klin. Wochenschr. 1915, Bd. 52,

drogen und dgl. Firma Carl Postranecky, Dresden. Das in einem S. 933, 968, 1001.)

umspülbaren, perforierten Behälter eingebrachte Gut wird im Vakuum

dem Angriff von feuchtem ungespannten Wasserdampf (Wrasen) aus-

gesetzt, welcher den Verband aufschließt und eine durchgehende Lockerung

ד

a

der Einzelpflanzen oder Blätter

herbeiführt. Die Abbildung

zeigt eine zur Ausführung des

Verfahrens geeignete Vorrich-

tung. Man verwendet einen

Vakuumkessel a. Der unge-

spannte Dampf wird durch

die Leitungc eingelassen, oder

man führt heißes Wasser ein,

aus welchem sich der Wrasen

entwickelt, wobei ein Rohr-

system c¹ die gleichmäßige

Verteilung befördert. Der Ab-

zugsstutzen des Kessels ist

mit b, der mit Schraubklam-

merne aufgepreßte Deckel ist mit d bezeichnet. Im Vakuumkessel be-

findet sich ein Behälter f, welcher mit Rädern auf Schienen g ruht und

somit ein- und ausgefahren werden kann. Boden und Wände des Be-

hälters ƒ sind perforiert. In der Mitte des Behälters erhebt sich ein

Hohlsockel h, welcher ebenfalls über seine ganze Fläche perforiert ist.

In den Behälterƒ um den Sockel h herumgeschichtet, werden die Drogen

und dgl. eingefüllt. Zwischen dem perforierten Deckel i des Behälters

und der Kesselwand ist durch Winkelschienen m eine gute Abdichtung

hergestellt, so daß der Durchgang neben dem Behälter luftdicht ab-

gesperrt ist. (D. R. P. 291780 vom 12. Mai 1914.)
i

-SchwankungenNotizen über Zeit!osen-Samen. J. C. Umney.

im Extraktgehalt der Zeitlosentinktur (Tinctura colchici) sind durch einen

Gehalt der Samen an reduzierendem Zucker verursacht, dessen Menge

von der Trockenheit oder Feuchtigkeit der Sammelzeit abhängt, und

der beim Reifen der Früchte verschwindet (6,7 % Glucose bei Samen

aus feuchter, 1,75-3,75 % bei solchen aus trockener Jahreszeit). Glucose

kann daher als Verfälschungsmittel der Tinktur auftreten. An einwand-

freien Samen ist 5,38 % in 70 %igem Alkohol löslicher reduzierender

Zucker als höchster Wert gefunden worden. (Pharm. Journ. 1915,

4. Reihe, Bd. 41 , S. 393.) WO

Hypochloritlösung zur antiseptischen Wundbehandlung. F.

Goldby. - Verf. gibt eine Abänderung der im Brit. med. Journ. vom

18. August 1915 beschriebenen Bereitungsweise der Hypochloritlösung.

Er löst 105 g trockene Soda in 21 Wasser, fügt 150 g mit 11 Wasser

angeriebenen Chlorkalk zu (30% wirksames Cl nach der Pharm . Brit.)

und filtriert die erst breiige, nach 15 Min. verflüssigte Mischung durch

ein starkes Filter, auf das nach dem Durchlaufen soviel Wasser ge-

geben wird, daß man 3/21 Filtrat erhält. Ein aliquoter Teil desselben

wird mit Borsäurelösung von bekanntem Gehalt (31 g für 1 1) gegen

Phenolphthalein rasch titriert, und die so ermittelte Borsäuremenge, in

1/21 Wasser gelöst, der Hypochloritlösung zugefügt. Vor dem Ge-

brauch ist mit 6 T. Wasser zu verdünnen. Eine Titration ergab 2,7-2,8 %

wirksames Chlor, also mehr als die Hypochloritlösung der Pharm. Brit.,

die nach dem Codex, S. 584, als Wascharznei für Geschwüre und

eiternde Wunden äußerlich in einer Verdünnung mit 10-15 T. Wasser

angewendet werden soll. Diese stärkere Verdünnung ist anscheinend

wegen des Gehalts an NaOH notwendig, das bei der neuen Lösung

durch die Borsäure neutralisiert wird . Der Gehalt an wirksamem Chlor

hatte sich während eines Monats nur wenig geändert und betrug 2,5%.

(Pharmac. Journ. 1915, 4. Reihe, Bd. 41 , S. 573.)
Wo

Die seltenen Erden in der Therapie. C. Richard Böhm. (Ztschr.

angew. Chem. 1915, Bd. 28, S. 333-336 und 346-348.) r

sp

Der Einfluß von Krankheiten, insbesondere der Tuberkulose,

auf das Wachstum und den Ernährungszustand der Schulkinder.

Thiele. (Berl. klin. Wochenschr. 1915, Bd, 52, S. 949.)

Zur Technik der Cholera- und Typhusimmunstoffherstellung

im großen. Fr. Ditthorn und W. Loewenthal. (D. med. Wochenschr.

1915, Bd. 41 , S. 1006.) sp

Die Behandlung des Typhus abdominalis mit Besredkas Vaccine.

E. Széczy. (D. med. Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S. 966.) sp

Über die Ruhrbazillen des giftarmen Typus. G. Arnheim.

(Berl. klin. Wochenschr. 1915, Bd. 52, S. 915.) sp

Die Berechnung des Colititers mit Hilfe der Wahrscheinlichkeits-

rechnung. F. Schütz. (Ztschr. Hyg. 1915, Bd. 80, S. 280.

-

sp

Klinische Erfahrungen über die Abtötung von Diphtheriebazillen

mit Jod-Spray.¹) M. Ruben. (Ztschr. Hyg. 1915, Bd. 80 , S. 184.) sp

Darstellung von Derivaten des Hexamethylentetramins. J. D.

Riedel , Akt. - Ges. , Berlin - Britz. Man führt Hexamethylentetramin

nach den üblichen Salzbildungsmethoden in das überchlorsaure Salz

über und behandelt gegebenenfalls dieses in Lösung mit Brom oder

Jod und erhält das wasserunlösliche stark antiseptische Dibrom- bezw.

Dijodhexamethylentetraminperchlorat, das vollständig unempfindlich gegen

Schlag und Stoß ist. (D. R. P. 292284 vom 27. Juli 1915.)
r

Darstellung eines bromhaltigen Derivates des Salicylsäure-p-

aminophenylesters. Dr. Isaak Abelin , Bern, und Frau Dr. Stepha-

nie Lichtenstein- Rosenblat, Berlin. Man läßt auf den Salicyl-

säure-p-aminophenylester a-Bromisovalerianylhaloide oder auf den Iso-

valerylsalicylsäure - p - aminophe-

nylester Brom einwirken. Der

α-Bromisovaleriansäurerest tritt

in die Aminogruppe des p-Ami-

CO.O

nosalols ein. Es entsteht der Тон

α-
- Bromisovalerianylsalicylsäure-

--

ONCHO
CO.CHBr . CH(CHS) .

p-aminophenylester beistehender Formel, der ausgesprochene sedative

und schlafmachende sowie antirheumatische Wirkungen besitzt. (D. R. P.

291878 vom 21. April 1915.) r

Darstellung von wasserlöslichen Derivaten des Thymols.

Chemische Fabrik H. Weitz, G. m. b. H., Berlin. Man läßt

Alkalisalze der Borameisensäure in wässriger Lösung auf eine alko-

holische Thymollösung bei mäßiger Wärme einwirken. Beim Abkühlen

scheiden sich die neuen therapeutisch verwertbaren Doppelverbindungen

in fester krystallinischer Form ab. (D. R. P. 291935 v. 12. April 1914.) r

Über Foligan, ein neuartiges Sedativum. Rosa Friedländer.

(D. med. Wochenschr. 1915, Bd . 41 , S. 952.) sp

Darstellung selenhaltiger Phthaleine und deren Halogenderivate.

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning. An Stelle der im

D. R. P. 290 540¹) verwandten Selenchloride bringt man Selenoxychlorid

mit Phthaleinen zur Umsetzung. (D. R. P. 291883 vom 4. April 1914,

Zus. zu Pat. 290540.) r

Syphilisbehandlung ausschließlich mit Salvarsan. R. Krefting.

(D. med. Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S. 979.) sp

Darstellung von 4-Oxypiperidin. Dr. Bruno Emmert , Würzburg.

4-Oxypyridin wird mit Alkalimetallen und Alkoholen oder mit gas-

förmigem Wasserstoff bei Gegenwart von Katalysatoren der Platingruppe

behandelt. (D. R. P. 292456 vom 8. Dezember 1914.)

--

r

Darstellung von in Wasser leicht löslichen Derivaten der

2-Phenylchinolin -4 -carbonsäure. Farbwerke vorm. Meister Lucius

& Brüning. Man kondensiert Aminosubstitutionsprodukte der

langt zu den amino-2-phenylchinolin-4- carbonsäure- co - methylschweflig.

2-Phenylchinolin-4-carbonsäure mit Formaldehyd und Bisulfit und ge-

sauren Salzen. (D. R. P. 292393 vom 23. Juli 1914.) r

Behandlung der Vaginalkatarrhe mittels Beniform. W. Schön-

witz. Beniform ist eine vom Chemischen Institut Dr. ÖSTERREICHER

in Berlin hergestellte wasserlösliche Kupferzuckerverbindung, die die

Wirkungen der Komponenten vereinigt, neutral und von unbeschränkter

Haltbarkeit ist. Verf. empfiehlt es besonders bei akuter gonorrhoischer

Colpitis, während es bei chronischer nicht mehr als alle anderen Prä-

parate leiste. (Therapie d. Gegenw. 1915, Bd. 17, S. 439.) sp

Ungeziefervertilgungsmittel. Albert Weyerstall , Wiesdorf a. Rh.

- An Stelle von vergiftetem Weizen, welcher von den Nagetieren nicht

gern genommen wird, wird nach dieser Erfindung vergifteter Spitz-

samen (Kanariensamen) verwendet, welcher von den Nagetieren sehr

gern genommen und sogar anderen nicht vergifteten Nahrungsmitteln

vorgezogen werden soll . Zur Vergiftung des Spitzsamens wird dieser

aufgekocht und mit Strychnin , Arsenik, Cyankali , Baryt oder einem

anderen Gifte getränkt. Durch Zufügung von Würzen, wie Fleischbrühe

oder Maggis Suppenwürze, soll die Anziehungskraft für die Tiere ge-

steigert werden. (D. R. P. 292270 vom 21. Oktober 1915.) i

Über den Einfluß der Typhusschutzimpfungen auf die Typhus-

erkrankungen bei der ... Armee im Herbst und Winter 1914/15.

Weitere Beobachtungen über die Läuseplage . A. Hase. (Zentralbl.

Bakteriol. 1915, I, Bd. 77, S. 153.) sp

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 208. 1) Vgl. S. Abel , Chem.-Ztg. Repert. 1914, S. 526. 2) Ebenda 1916, S. 125.
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13. Brennstoffe. Feuerungen. Öfen. Generatoren. Dampfkessel. ")

Koksofen mit von Heizzügen durchzogenen Zwischenwänden

zwischen den Kammern, durch welche ständig das Verkokungsgut

geführt wird. Leland Laflin Summers, Chicago, Illinois, V. St. A.

Die Wände zwischen je zwei Gruppen solcher Kammern sind in der Ab-

bildung mit A bezeichnet. Die leichteren Zwischenwände C sind mit

Heizzügen C¹ ver-

sehen. Ähnliche

Heizzüge B¹ sind

auch in den

Mauersteinen B

der Seitenwände

jeder Gruppe vor-

gesehen. Ebenso

werden die Ge-

wölbesteine B3

von Heizzügen B4

durchsetzt. In je-

der Kammer ist

eine Sohle D aus

feuerfestem Mate-

rial vorgesehen.

Die Unterflächen

B

ИИИИ

-

der Sohlen D tragen Schienen, welche auf Rollen reiten, während diese

Rollen selbst in U-Eisen gelagert sind. Am Vorderende sind die drei

zu jeder Gruppe gehörigen Sohlen D durch ein Querstück verbunden,

welches mit einer hydraulischen Ramme in Verbindung steht. Das zu

verkokende Material wird der Sohle D durch einen Beschickungskasten

zugeführt und am anderen Ende in eine Kammer entleert. Der Re-

generator L wird in üblicher Weise von einem Ventil beherrscht.

(D. R. P. 292143 vom 29. August 1914.) i

Verfahren und Einrichtung zur Beheizung von Koksöfen mit

einer Aufeinanderfolge von unvollständiger und vollständiger Ver-

brennung. Dr. C. Otto & Comp. G.

m. b. H., Dahlhausen a. d. Ruhr. In

den senkrechten Heizzügen der Heiz-1

wände wird abwechselnd mit Luftüber-

schuß und Gasüberschuß gearbeitet. In

anschließenden Heizzügen nachoben wird

der Gasüberschuß der geradzahligen Züge

mit dem Luftüberschuß der ungerad-

zahligen Züge verbrannt oder umgekehrt.

Die Abbildung zeigt einen Querschnitt

durch mehrere neben einander liegende

Heizzüge. Mit a seien die geradzahligen,

mit a¹ die ungeradzahligen Heizzüge einer

Ofenwand bezeichnet. Die ersteren er-

halten das Heizgas durch Brenner b, die

letzteren durch Brenner b¹. Sämtliche

Brenner werden von der Gasleitung d

gespeist. Die Verbrennungsluft für die

geradzahligen Züge a tritt durch Off

nungen e, diejenigen zu den ungerad-

zahligen Zügen a¹ durch Öffnungen e¹

zu. Die Heizzüge a und a¹ geben im

oberen Teil der Heizwand ihre Heizgase

an gemeinschaftliche Züge ƒ ab, welche

in einen gemeinsamen wagerechten Ka-

nalg münden. Für jeden Brenner b und b¹

ist eine calibrierte Düse c oder c¹ vor-

gesehen. Bei gleichen Luftmengen an allen Brennern werden die Düsen c

größer bemessen als die Düsen c¹. Sodann wird der Luftzutritt so ge-

regelt, daß in den Zügen a Luftmangel, in den Zügen a¹ Luftüberschuß

herrscht. Es findet dann in den Zügen ƒ eine Nachverbrennung des

Gasüberschusses aus den Zügen a mit dem Luftüberschuß aus den

Zügen a¹ statt. (D. R. P. 292 142 vom 2. Juli 1915.)

୪

a
2

i

Vorrichtung zum Löschen und selbsttätigen Verladen von Koks

aus Koksöfen. Maschinenfabrik und Eisengießerei Nehring

& Co. , G. m. b. H., Crefeld. Ein oben offener, den glühenden

Koks aufnehmender Wagen kann sowohl an den Koksöfen entlang als

auch in der Richtung der Achsen der Öfen bewegt werden. Ein

messerartiger Keil ist zur Teilung des aus dem Ofen austretenden Koks-

kuchens oberhalb des Wagenbodens angeordnet, so daß der austretende

Kokskuchen von oben her der Länge nach geteilt wird und die ent-

stehenden beiden Hälften sich zu beiden Seiten des Keiles auf den

") Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 230.

Boden des Wagens legen. Der Koks liegt dann in einer gleichmäßig

starken Schicht ausgebreitet , in welcher er leicht und mit wenig

Wasser vollständig abgelöscht werden kann. (D. R. P. 292529 vom

22. Juli 1914.)

-

i

Abhebevorrichtung für Ofentüren an liegenden Kammerüfen.

Franz Méguin & Co. Akt.- Ges. , Dillingen a. d. Saar. Durch einen

an der Ausdrückmaschine drehbar gelagerten Kran wird die Tür aus

der Bahn der Ausdrückstange herausgeschwenkt. Das die Tür erfassende

und wegführende Hebelgestell ist zweifach drehbar gelagert, so daß

durch eine einzige Bewegung die Tür nach dem Erfassen durch einen

Hebebock von der Kammeröffnung entfernt und zur Seite geschwenkt

wird. (D. R. P. 292648 vom 15. Mai 1914.) i

Vorrichtung zum Vergasen schwerer Brennstoffe unter Mit-

benutzung der Abgaswärme. Carl Kreye und Wilhelm Heidel-

mann, Braunschweig. In der Brennstoff- Luftgemischleitung sind

hintereinanderliegend verschieden gestaltete Einbauten vorgesehen und

jede dieser Stellen ist von der Abgasleitung umgeben. (D. R. P. 292055

vom 24. Februar 1914.) i

1

-

Muldentrockner mit drehbarem Röhrenheizkörper nebst Rühr-

werk. Harburger Eisen- und Bronze-Werke Akt.- Ges. , Harburg

a. d. Elbe. Der Röhrenheizkörper ist dadurch unabhängig hochheb-

bar von den anderen Teilen der Trockenvorrichtung gemacht, daß die

die Rohre aufnehmenden Stirnwände mit den mit ihnen zusammen den

Eintritts- und Austrittsraum für die Heizgase bildenden Deckeln lösbar

verbunden sind. Der mit der Stirnwand lösbar verbundene Deckel ist

auf oder mit der Achse verschiebbar. (D. R. P. 292043 v. 16. Juni 1912.) i

Ein neues Verfahren zur Verwertung des Braunkohlenteers.

V. Schön. Der bei der Generatorgasèrzeugung aus Braunkohle

entstehende Teer ist infolge seines hohen Wassergehaltes (bis zu 40 %)

meist nicht wirtschaftlich zu verarbeiten. Verf. hat in einem bestimmten

Falle vorgeschlagen, den Teer in die Vergasungskammern der Ofen-

anlage zu leiten und dort zu vergasen. Der Teer wurde den Kammer-

öfen des Gaswerks in der 20. bis 23. Entgasungsstunde zugeführt,

indem er, auf etwa 35° C. vorgewärmt, durch ein Schwanenhalsrohr

auf den glühenden Kokskuchen geleitet wurde. Ein kleiner Teil des

Teers verkokte, ein anderer Teil (etwa 33 %) vergaste und mischte sich

in Form von schweren Kohlenwasserstoffen dem Steinkohlengas bei,

dessen Heizwert hierdurch nicht unerheblich erhöht wurde. Etwa 63%

des Braunkohlenteers vermengten sich mit dem Steinkohlenteer, ohne

jedoch dessen Qualität schädlich zu beeinflussen. Der Wert von 100 kg

Braunkohlenteer beträgt unter diesen Umständen etwa 3,40 M (bei einem

Preise von etwa 5,50 M für 100 kg Steinkohlenteer). Gestatten die

Verhältnisse die Errichtung einer Destillationsanlage, so läßt sich der

Braunkohlenteer natürlich noch wirtschaftlicher verwerten. (Journ.

Gasbel. 1915, Bd. 58, S. 216-217.) as

-
Elektrolytischer Kondenswasserentöler , Bauart Reubold.

Selbst bei Verwendung von guten Abdampfentölern und bester Filterung

enthält das Wasser aus Oberflächenkondensatoren von Dampfmaschinen-

anlagen immer noch rund 4 T. Ol in 100000 T. Wasser. Durch die

Verdampfung dieses Wassers findet in den Dampfkesseln stets eine An-

reicherung des Ölniederschlages und ein Festbrennen desselben an den

Kesselwandungen statt, so daß auch hier trotz der verhältnismäßig gering-

fügigen Ölzufuhr eine die Sicherheit des Kessels bedrohende Ver-

schmierung der Heizfläche eintritt. Die elektrolytische Entölung des

Wassers beseitigt auch die noch vorhandenen geringsten Spuren des

Öles, so daß das damit behandelte Kondensationswasser für alle Zwecke

des Dampfkesselbetriebes wie chemisch reines Wasser verwendet werden

kann. Bei dem von der HANNOVERSCHEN MASCHINENBAU -A.- G. ge-

bauten elektrolytischen Kondenswasserentöler wird das zu entölende

Wasser dem elektrischen Strom ausgesetzt ; dadurch gerinnt die Emulsion

und das Öl scheidet sich in Flocken aus dem Wasser ab. Diese

Flocken werden durch ein Feinkiesfilter zurückgehalten , während das

gereinigte Wasser dem Speisewasserbehälter zufließt. Da das zu reinigende

Niederschlagswasser außer dem Ol fast keine chemischen Bestandteile

aufweist, also sehr weich und für den elektrischen Strom nicht leitungs-

fähig ist, so muß durch einen Zusatz von Soda die Leitungsfähigkeit

aufgebessert werden.aufgebessert werden. Der beschriebene Entöler arbeitet vollkommen

selbsttätig ; die Bedienung beschränkt sich auf die zeitweilige Reinigung

des Filters und das Abschöpfen der abgestoßenen Olschlammteilchen

von der Oberfläche des Elektrolysators. Unter Umständen ist die Ein-

schaltung eines Holzwollefilters oder Klärbehälters zu empfehlen . Zur

Durchführung des Verfahrens ist Gleichstrom erforderlich ; für 1 cbm

zu reinigenden Wassers werden 0,2 K.W. benötigt. (GLASERS Ann .

Gew. u. Bauw. 1915, Bd. 77, S. 154.)
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32. Photochemie und Photographie.")

-

Über die Störungen photochemischer Gasreaktionen. Fritz

Weigert. Nicht nur auf die von BODENSTEIN nachgewiesenen

Einflüsse der Gefäßwände sind diese zurückzuführen, sondern auch auf

den Lichtabfall im System, auf ungenügend rasche Verteilung der Re-

aktionsprodukte durch Diffusion usw. Besonders die Ozonzersetzung

in Gegenwart von Wasserstoff ist im höchsten Grade gestört. Bei

schnell verlaufenden photochemischen Gasreaktionen wird oft ein

scheinbar besonders einfacher quantitativer Verlauf nur durch gegen-

seitige Kompensation verschiedener Störungsursachen bedingt. (Ztschr.

physik. Chem. 1915, Bd. 90, S. 223.) ph

Photochemische Reaktionen in Gemischen von Ozon und

Wasserstoff. Fritz Weigert und Hans Böhm. Im Dunkeln

findet innerhalb einer Stunde keine merkliche Reaktion zwischen Wasser-

stoff und Ozon statt. Bei Bestrahlung laufen die beiden Vorgänge

20% - 30% und H₂ + O3 H₂OO. gleichzeitig ab. Die Bildung

von H₂O₂ konnte nicht beobachtet werden. Bei großem H2-Überschuß

überwiegt die mit Kontraktion verbundene Wasserbildung, bei großem

O3-Überschuß die mit Dilatation verbundene Ozonzersetzung.

bei Abwesenheit von H₂ relativ langsame photochemische Ozonzerfall

wird durch geringe H2-Zusätze stark beschleunigt. Messungen des

Reaktionsverlaufs bei verschiedenen H2-Konzentrationen zeigen, daß man

den Effekt zweier gleichzeitig verlaufender photochemischer Reaktionen

nicht als die Summe der Effekte der Einzelvorgänge darstellen kann.

(Ztschr. phys. Chem. 1915 , Bd . 90 , S. 189.) ph

Der

Die chemische Einwirkung des Lichts. G. Ciamician und P.

Silber. (Chem. News 1915, Bd. 112, S. 49-50 .) r

Über die Solarisation des Chlorsilbers. Lüppo - Cramer.

Die von EDER behauptete , vom Verf. früher bei hochdispersem AgCl

vergeblich gesuchte Umkehrerscheinung tritt tatsächlich bei langer Be-

lichtung dann auf, wenn man ungewöhnlich grobkörniges AgCl ver-

wendete. (Phot. Korresp. 1915, Bd. 52, S. 281.) ph

―

Über die Zerstäubung der Silberhaloide durch das Licht. Lüppo-

Cramer. In seiner Verteidigung gegenüber NORDENSON gibt Verf. zu,

daß der Ausdruck » Zerstäubung« revisionsbedürftig sei. Eine Näherung

der beiderseitigen Ansichten ist möglich, wenn man sich den Vorgang in

zwei Phasen zerlegt denkt: a) in die Erhöhung des Dispersitätsgrades,

b) in die Reifung des durch die Verkleinerung löslicher gewordenen

Stoffes. Erst letzteres bedingt die Trübung. Wenn die Erscheinung an

chlorierten und bromierten Silberspiegeln bisher nicht beobachtet werden

konnte, so ist dies darauf zurückzuführen, daß sich bei diesen im

Gegensatz zu den jodierten gleich relativ große Krystalle bei der

Räucherung bilden. Es soll nicht bestritten werden, daß die Zer-

splitterung durch eine Halogenabspaltung im Korninnern bedingt sein

kann. (Ztschr. wissensch. Phot. 1915, Bd. 15, S. 125-132.) ph

Kolloidchemie und Photographie. XXXII. Zur Zerstäubung des

Bromsilbers im Lichte. Lüppo - Cramer. Eine mit KBr imprägnierte,

kornlose Bromsilbergelatineschicht zeigt bei der Entwicklung << mit

Ammoniakdämpfen an den vorher belichteten Stellen viel mehr und

dafür kleinere Körner als an den unbelichteten Stellen. (Kolloid-Ztschr.

1915, Bd. 17, §. 51-53.)

Nach Ansicht des Ref. ist hierzu nicht die Annahme einer „Zerstäubung“

durch das Licht notwendig. In beiden Fällen vergrößern sich bei der Ammoniak-

entwicklung einige Körner auf Kosten von andern. Die Gesamtzahl der Körner

vermindert sich also. Auf der unbelichteten Seite wirken weniger Körner als

Keime wie auf der belichteten. ph

Chlorjodsilber. Lüppo - Cramer. Die mit Ammoniak bereitete

Chlorjodsilbergelatineemulsion schleiert sehr leicht. In geringerem Grade

ist dies nach dem Kochen der neutralen Emulsion der Fall.

Empfindlichkeit der Trockenplatten läßt sich auch nicht annähernd da-

mit erreichen. (Phot. Korresp. 1915, Bd. 52, S. 323.) ph

-

Die

ferner durch Bildung von Phenolen , wahrscheinlich unter vorher-

gehender Entstehung von Peroxyden. (Ztschr. wiss. Phot. 1915, Bd. 15 ,

S. 148, 197.) ph

Zur Biochemie der Strahlenwirkungen. IV. Photochemische

Bildung von Indigo aus Indican. Carl Neuberg und Erwin Schwenk.—

Durch Belichtung wird Indican überraschend leicht in Indigo verwandelt,

wenn als Katalysatoren Spuren von Eisen-, Mangan- , Uransalzen zu-

gegen sind, oder solche organische Stoffe , welche mit den genannten

Metallsalzen die Eigenschaft teilen , in verschiedenen Oxydationsstufen

(Chinon Hydrochinonform) aufzutreten. (Biochem. Ztschr. 1915,

Bd. 71 , S. 219-225.) ph

Die chemischen Lichtwirkungen. Max Frank. (At. Phot. 1915,

Bd. 22, S. 91.) ph

Die künstlichen Lichtquellen in der Photographie. Lux. (Journ.

Gasbel. 1915, Bd. 58, S. 231-234.)
as

Der Positivprozeß im Kriege. Florence. Gaslicht- oder

Bromsilberpapiere mit Schwefeltonung für das schnelle Arbeiten ; kein

Zelloidin, sondern Protalbin oder ähnliches für widerstandsfähige Paß-

bilder; Kohledruck für geschichtlich wertvolle Bilder. (Phot. Chronik

1915, S. 370.) ph

Der Einfluß des Natriumsulfits auf Entwicklerlösungen. Hans

Benndorf. Sulfithaltiger Brenzcatechinentwickler läßt auf Gelatine-

negativen kein Relief entstehen, wohl aber sulfitfreier. Aber für den

Bromöldruck läßt sich diese Gerbung nicht ausnutzen, da keine voll-

kommene Ausbleichung des ursprünglichen Bildes möglich ist. (Phot.

Rundschau 1915, Bd. 52, S. 219.) ph

Leichtlösliche Silbersalze zum Ersatz des Silbernitrats. K

Kieser. Es wird Silberchlorat empfohlen. Sowohl hochempfind-

liche Bromsilber- wie auch Gaslichtemulsionen lassen sich damit her

stellen. (Phot. Ind. 1915, S. 530-531 .) ph

Der Ersatz der Citronensäure in Emulsionen. K. Kieser.

Es läßt sich dazu Phosphorsäure verwenden. Man muß gewöhnlich

etwas mehr nehmen als wie der äquivalenten Menge Citronensäure

entspricht. (Phot. Ind. 1915, S. 531.) ph

Über den Ersatz von Platin beim Tonen durch Palladium,

Iridium und Osmium. H. Wandrowsky. - Eine Verbilligung des Ver-

fahrens tritt hierbei zunächst nicht ein. (Phot. Ind . 1915, S. 564-565.) ph

-Eine merkwürdige Plattengröße. Paul Thieme. Sehr ein-

leuchtende Gründe, welche für eine Umwandlung der Plattengröße

45 107 mm in eine solche von 45 X 120 mm sprechen. (Photogr

Rundsch. 1915, Bd . 52, S. 177-180.) ph

Über ein Badeverfahren zur Herstellung von Lippmann - Platten.

Raphael Ed. Liesegang. Bromsilber von genügender Feinkörnig

keit wird nur dann erhalten , wenn das in die KBr- haltige Gelatine-

schicht eindringende AgNO3 eine wesentlich höhere Konzentration als

das KBr hat. (Phot. Rundschau 1915, Bd. 52, S. 198.) ph

Zur Objektbeleuchtung für die Mikrophotographie mit kurz-

brennweitigen photographischen Objekten. W. Scheffer.
U. a.

wird eine sehr einfache, mit gewöhnlichen Mitteln zusammenstell-

bare Dunkelfeldbeleuchtung beschrieben. (Ztschr. wiss. Mikrosk. 1912,

Bd. 32, S. 60.) ph

-Warme Bildtöne auf Gaslichtpapier. Florence. Seitdem

reine Weißen nicht mehr unbedingt verlangt werden, kommt die Kupfer-

tonung auch für Papierbilder in Betracht. (Phot. Chronik 1915, S. 305. ) pl

Reproduktion verblichener und vergilbter Papierbilder. Florence.

Zum Druck nach den hiervon hergestellten Negativen eignen sich

Gaslichtpapiere besser als Ausdruckpapiere. (Phot. Chronik1915, S. 353.) ph

Über die Verwendung von Mattscheiben beim Vergrößern.

O. Menthe. (At. Phot. 1915, Bd. 22, S. 82.) ph

Gummi und Chrom. Wurm- Reithmayer. Empfehlung des

Natriumbichromats für den Gummidruck, da es die Herstellung be

sonders chromreicher und deshalb lichtempfindlicher Schichten ge-

phstattet. (Phot. Rundschau 1915, Bd. 52, S. 205.)

Farbenempfindlichkeit und Tiefenentwicklung. Lüppo - Cramer.

-Enthält die Bromsilbergelatineschicht außer dem Sensibilisator noch

einen gelben Farbstoff als Filter zur Abschwächung der Blauwirkung,

so kommt letzterer nur dann auffällig zur Wirksamkeit, wenn man nicht

nur die Oberfläche, sondern auch tiefere Lagen der Schicht entwickelt.

Dazu muß die Belichtung reichlich gewesen sein. Die Tiefenentwicklung

wird durch einen KBr- Gehalt des Entwicklers begünstigt. (Photogr.

Rundschau 1915, Bd. 52, S. 225.) ph

Über die Photobromierung des Toluols.¹) K. Andrich und M.

Le Blanc. Bei Erhöhung des Sauerstoffgehaltes des Reaktions-

gemisches steigt die Ausbeute an Benzylbromid bei der Photobromierung Über die Prüfung der Lichtbildapparate mittels Testtafeln.

des Toluols. Es wird Sauerstoff durch Oxydation des Bromwasserstoffs J. Aue. (Phot. Rundschau 1915, Bd. 52 , S. 197.)
ph

verbraucht, wobei das freiwerdende Brom wieder substituierend wirkt ;

*) Vergl. Chem-Ztg. Repert. 1916, S. 228. ¹) Chem.-Ztg. 1914, S. 696.

Der Photo-Kaleidograph. Emil Köditz. (Ztschr. Reprod. 1915,

Bd. 17, S. 72 u. 80.) ph

Vorrichtung zur Erzeugung plastischer und beweglicher Bilder

in Panoramen. Fritz Keller , Deuben, Bez. Dresden. (D. R. P.

291990 vom 2. Mai 1914.)
i

Die zukünftige Entwicklung der Kinematographie. E. A. Dench

(Phot. Times 1915, Bd. 47 , S. 350-352.) ph

1

Verlag der Chemiker-Zeitung Otto v. Halem in Cöthen (Anhalt).
Druck von August Preuß in Cöthen (Anhalt).



Chemisch -Technisches Repertorium

Übersicht über das Gesamtgebiet der reinen und angewandten Chemie

Cöthen, 15. Juli 1916.

Beilage zur Chemiker-Zeitung Nr. 84/86.

Herausgeber: Dr. v. Vietinghoff- Scheel in Berlin.

40. Jahrgang. Seite 237-244.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Walter Roth in Cöthen.

12. Verfahren und Apparate zum Mischen und Trennen.

17. Glas. Keramik. Baustoffe. 18. Gase. Trockene Destillation.

19. Mineralöl. Asphalt. Sprengstoffe. Zündwaren. 27. Faserstoffe. Cellulose. Papier. Plastische Massen.

29. Färberei. Anstriche. Imprägnierung. Klebemittel.

Inhalt : 11. Anlagen. Kraft- und Arbeitsmaschinen. Apparate.

16. Anorganisch - chemische Industrie. Düngemittel.

Teerprodukte.

—

ww

11. Anlagen. Kraft- und Arbeitsmaschinen. Apparate.")

Wasserentziehung aus Reaktionsgemischen mittels Phosphor-

säure. Dr. Carl Hofmann und Dipl.- Ing. Herbert Josephy, Char-

lottenburg. Die Versuche, mittels der aus Phosphorpentoxyd sich

ableitenden Phosphorsäure Wasserentziehung von Alkohol o. dgl . zu

bewirken, hatten wegen sehr geringer Ausbeute keinen wirtschaftlichen

Erfolg. Versuche haben nun ergeben, daß die beim Eindampfen

wässeriger Phosphorsäure auf eine Temperatur von 220-330 ° C. er-

zielten Gemenge von kondensierten Phosphorsäuren, insbesondere auch

die Pyrophosphorsäure und das mit dem Namen Metaphosphorsäure

bezeichnete Gemisch sich sehr gut eignen, um chemische Vorgänge

durchzuführen, welche unter Wasseraustritt verlaufen sollen. Sie wirken

milder als Schwefelsäure, verursachen geringere Wärmeentwicklung und

veranlassen keine der Sulfonierung entsprechenden Nebenprozesse.

Dazu kommt noch, daß die in den Endprodukten der Reaktion ent-

haltene verdünnte Phosphorsäure durch bloßes Eindampfen bis zu den

angegebenen Temperaturen ohne erhebliche Verflüchtigung wieder

konzentriert und somit von neuem verwendbar gemacht werden kann .

Beispielsweise werden 150 T. der bei 250° C. dargestellten konden-

sierten Phosphorsäure auf 145-155° C. erhitzt. Sodann läßt man

150 T. 96 %igen Alkohol zutropfen und regelt die Wärmezufuhr so,

daß eine Höchsttemperatur von 160° C. nicht überschritten wird. Die

Ausbeute an reinem Äther beträgt 75-80 T. Aus 25 T. der bei 300 ° C.

kondensierten Säure, 100 T. absolutem Alkohol und 50 T. Benzoesäure

erhält man bei 30stündigem Kochen am Rückflußkühler 60 T. reinen

Benzoesäureester vom Siedepunkt 212 ° C. Aus 100 T. Eisessig und

50 T. 96 % igem Alkohol erhält man auf ähnliche Weise 125 T. reinen

Essigsäureäthylester. Mischt man 20 T. der bei 300 ° C. kondensierten

Phosphorsäure und 30 T. rauchender Salpetersäure bei 15-20 ° C. mit

so viel reiner Baumwollcellulose, als sich noch durchtränken läßt, so ist

nach 3-4 Std. die Cellulose in ein Nitrat von 12,6 % Stickstoff über-

gegangen. Auch aromatische Nitrokörper, wie Nitrobenzol und o-Nitro-

toluol, kann man auf diese Weise erhalten. Für die Gewinnung kon-

zentrierter Salpetersäure aus den nitrosen Gasen der Luft- oder Am-

moniakverbrennung soll das Verfahren ebenfalls von Bedeutung sein.

Wenn man 25 Raumteile einer 49 % igen Salpetersäure mit 50 Raumteilen

der bei 300° C. kondensierten Phosphorsäure mischt und destilliert, so

soll zwischen 105 und 120° C. die Salpetersäure als 95-98 %ige Säure

vom spez. Gew. 1,51 vollständig übergehen. Die kondensierte Phosphor-

säure eignet sich hierzu insbesondere deshalb besser als Schwefelsäure,

weil sie keine Stickdioxyde zurückhält und durch Eindampfen ohne er-

heblichen Verlust wieder gebrauchsfähig gemacht werden kann. (D. R. P.

292543 vom 30. März 1915.) i

Vorrichtung zum Entwässern und Reinigen von Dampf. Wilhelm

Bützow, Düsseldorf. - Innerhalb eines Gehäuses sind an dem Dampf

eintrittsrohre nach unten gerichtete Rohrstutzen angeschlossen , unter

denen schräge Rinnen mit dachförmigen, mit Durchtrittsöffnungen ver-

sehene Schienen derart angeordnet sind, daß zwischen den Kanten der

Schienen und den Rinnenwänden Schlitze verbleiben, durch welche der

aus den Rohrstutzen tretende Dampf unter die dachförmigen Schienen

stößt, und welche er durch deren Öffnungen wieder verläßt. (D. R. P.

292189 vom 30. Juli 1914.) i

Untersuchung des Gas- Luftkompressors auf der Zeche Con-

solidation. Mitteilung des Dampfkessel-Überwachungsvereins der Zechen

im Oberbergamtsbezirk Dortmund zu Essen . (Ztschr. komprim. u . flüss.

Gase 1915, Bd. 17 , S. 97-101 .) as

Kondensationsanlage , bei welcher das Kondensat von einer

mechanisch angetriebenen Pumpe im Kreislauf einem luftansaugenden

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 230.

Strahlapparat und einem Entlüftungsbehälter zugeführt wird. Dr.-Ing.

Paul H. Müller, Hannover. Mit der Druckdifferenz zwischen dem

Entlüftungsbehälter und dem Saugrohr der mechanisch angetriebenen

Pumpe wird eine Strahlpumpe betrieben, welche das Kondensat in das

Saugrohr der mechanisch angetriebenen Pumpe fördert. (D. R. P. 292281

vom 20. Mai 1909.)
i

Vorrichtung zum Reinigen von Rohrleitungen mittels einer

unter Druck stehenden Reinigungsmasse, welche mehrmals zwischen

zwei an die zu reinigende Rohrleitung angeschlossenen Behältern

hin- und hergetrieben wird. Henri Ruperti , Braunschweig. — Das

Druckmittel wird durch einen Drehschieber gesteuert, welcher über den

benachbarten Schenkeln von am Deckel hängenden U-förmigen Be-

hältern so eingebaut ist, daß diese Schenkel mit der Druckmittelzuleitung

oder dem Austrittstutzen in Verbindung gebracht werden können, während

die anderen Schenkel an im Deckel angebrachte Stutzen angeschlossen

sind, welche zur Aufnahme der Enden der zu reinigenden Leitung

dienen. (D. R. P. 292 101 vom 22. Juli 1915.)
i

Stahlbandtriebe. K. Wachwitz. Der aus Mangel an Leder

und Webereistoffen als Ersatz eingeführte Stahlbandtreibriemen zeigt

so viele Mängel, daß er wohl vorübergehend, namentlich als Ersatz für

sehr breite und auf sehr großen Scheiben laufende Lederriemen dienen

kann, aber voll ersetzen wird und kann er den Ledertreibriemen nach

Verf. niemals. (Keram. Rundsch. 1916, S. 56.) sm

Über das Unbrauchbarwerden von Drahtseilen. M. Rudeloff. —

Zugversuche mit im Betriebe gewesenen Seilen liefern kein zuverlässiges

Urteil ' über den Grad der Schadhaftigkeit der Seile. (Mitt. Kgl. Material-

prüfungsamt 1915, S. 198.)
sm

Zahnräder und Riemen bei Mahlgängen. K.Wachwitz. (Tonind.-

Ztg. 1916, S. 178.) sm

Portlandzement als Dichtungsmittel bei gußeisernen Rohr-

leitungen. (Tonind.-Ztg. 1916, S. 101.)

-

sm

Zylindrische Füllkörper für Absorptions- und Reaktionstürme.

Dr. F. Raschig, Ludwigshafen a. Rh. Nach dem Hauptpatent 286 122¹)

werden zylindrische Füllkörper aus Metallblech verwendet, deren Höhe

annähernd gleich ihrem Durchmesser ist und zwischen 15 und 50 mm

beträgt. Diese Füllkörper weisen im Gebrauch den Nachteil auf, daß

bei der Bildung sehr hoher Kolonnen ein so starker Druck auf die

untersten Schichten der Füllkörper ausgeübt wird, daß sie eingedrückt

werden können, wodurch starke Querschnittsveränderungen verursacht

werden würden. Auch wird Schmiedeeisen von verschiedenen Flüssig-

keiten und Stoffen chemisch angegriffen. Um diese Mängel zu be-

seitigen, werden nach vorliegender Erfindung Füllkörper aus gegossenem

Metall, wie aus Gußeisen, Rotguß, Zinn, Hartblei usw., verwendet. Man

kann mit solchen Füllkörpern beispielsweise jahrelang Rohbenzol u. dgl.

destillieren, während Metallblech, überhaupt Schmiedeeisen, angegriffen

wird, vermutlich wegen des im Teeröl enthaltenen Schwefelammoniums

und Cyanammoniums. Zylinder für Rieseltürme, welche zur Kon-

zentration oder Destillation von Salzsäure oder Salpetersäure dienen

sollen, werden mit Füllkörpern aus keramischen Stoffen (Ton, Steingut,

Porzellan, Glas), glasiert oder unglasiert, beschickt. (D. R. P. 292622

vom 6. Mai 1915, Zus. zu Pat. 286122.) i

Erzielung rauch- und geruchloser Auspuffgase von Explosions-

motoren. Dipl.-Ing. Dr. Erwin Blümner, Charlottenburg. Die Aus-

puffgase werden kurz nach ihrem Austritt aus den Zylindern mit frisch

hergestelltem Ozon in Berührung gebracht. (D. R. P. 291221 vom

16. November 1913.)

¹ ) Chem.-Ztg. Repert. 1915, S. 306.

i
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Schnellaufende Mahlmaschine mit in einer Trommel oder dgl.

frei rollenden Mahlkörpern. Johan Sigismund Fasting, Frederiks-

berg bei Kopenhagen. In der Mahltrommel ist ein Organ vorgesehen,

welches, wenn die Speisung eine gewisse Grenze erreicht, von den

nach Hebung herabfallenden Mahlkörpern getroffen und dadurch ver-

stellt wird. Hierdurch soll die Speisung oder die Geschwindigkeit der

Mahlmaschine geregelt oder ausgeschaltet werden. (D. R. P. 292251

vom 18. April 1914.) i.

Schüttelwerk für Mühlen. Albert Schwarz, Fulda. Auf einer

exzentrischen Walze schleift ein halber Exzenterring, in dessen Ein-

senkung der am Ende abgerundete, verstellbare Stift des Winkelhebels,

welcher das Schüttelwerk treibt, durch den Druck einer Feder hinein-

gedrängt wird. (D. R. P. 292132 vom 28. Juni 1914.)

—

i

Ununterbrochen wirkende Trennschleuder. Jahn & Co. ,

Maschinenbau- Anstalt, Eisengießerei und Kesselschmiede ,

Arnswalde. Die Schleuder besitzt eine innere zylindrische Sieb-

trommel und eine äußere vollwandige Kegeltrommel , welche getrennt

mit verschiedenen Geschwindigkeiten angetrieben werden. Auf der

Siebtrommel sind Förderschaufeln angebracht, welche das ausgeschleuderte

Gut nach dem Ausgang an der spitzen Seite des Kegels befördern,

während die Flüssigkeit durch Auslässe an der breiten Grundfläche

der Kegeltrommel austritt. Radial frei bewegliche Walzen werden

durch die Schleuderkraft auf die Innenfläche der Siebtrommel gedrückt.

(D. R. P. 291930 vom 27. Februar 1914.)

-

i

Abb. 1.

Gutes freigebliebenen Breiten ausgefüllt werden. Das Abfangen der

einzelnen Sorten kann auf verschiedene Weise erfolgen, z. B. kann das

nicht angezogene Gut bei 16, das angezogene, nach der Permeabilität

getrennt, in Fächern 17 aufgefangen werden, welche den Bahnen ent-

sprechend nebeneinander liegen. (D. R. P. 292194 v. 11. Febr. 1915.) i

VorrichtungzumAbsondern von festen Bestandteilen aus Flüssig-

keiten , Schlamm ,

Trübe u. dgl. Walter

Edwin Trent, Reno

in Nevada, V. St. A.-

Das Filtergut wird fort-

laufend einer zur Dreh-

achse 7 konzentrisch

angeordneten Trommel

13 zugeführt , von der

es durch Röhren 12

in die schwingbar auf-

gehängten Filterkästen

19 gelangt, welche je

zwei voneinander ge-

trennte Röhrenrahmen

20 (Abb. 2) enthalten.

Von diesen Röhren-

rahmen 20 sind die

einen an die Saugvor-

richtung, die anderen

Vorrichtung zur Scheidung magnetischen Gutes in mehrere

Sorten. Friedr. Krupp Akt. - Ges. Grusonwerk, Magdeburg-Buckau.

an
Der zu scheidende Gutsstrom wird in zwei oder mehr beiderseitig

abgegrenzte, durch Leerbahnen getrennte Gutsbahnen zerlegt, und aus

jeder Bahn wird zunächst ein Teil des stark magnetischen Gutes an-

gezogen, so daß das angezogene Gut sich in entsprechenden Bahnen

am Austragkörper lagert. Darauf wird das übrige Gut ein- oder mehr-

mals nacheinander in andere, in Richtung der Leerbahnen liegende

Bahnen abgelenkt, aus denen sich die anderen magnetischen Sorten

nacheinander in entsprechenden, zwischen dem vorher abgelagerten Gut

43-

44-

13+

14

13-

44

13

14

13-

14

16

Abb 1

Abb. 2

V

gelegenen Bahnen ab-

lagern. Abb. 1 zeigt einen

Trommelscheider mit ab-

gestuftem Feld im senk-

rechten Schnitt, Abb. 2 zeigt

die Gutszufuhr im Grund

riẞ. Der um Zapfen 1

schwenkbare, zwei Zonen

bildendeMagnetkörper be-

steht aus den beiden seit-

lichen Gegenpolen 2 und

3, welche behufs Zonen-

regelung mit den seitlich.

verstellbaren Schuhen 4

und 5 versehen sind, und

dem
gemeinschaftlichen

Pol 6, welcher durch die

Spule 7 erregt wird. Um

den Magnetkörper kreist

die Austragtrommel 8 in

der Pfeilrichtung. Die

schwächere Zone wird

zwischen 4 und 6, die

stärkere zwischen 5 und 6

gebildet. Das bei 9 auf-

gegebene Gut fällt auf die

ganze Breite der Fläche 10,

auf welcher es der schwachen Zone ugeführt wird. Bevor es in deren

Bereich kommt, wird der ganze Gutsstrom durch die Leitkörper 11 in

einzelne Bahnen 12 zerlegt, deren Breite dem Abstand der Leitkörper 11

voneinander entspricht, und welche durch entsprechende Leerbahnen

getrennt sind. Aus diesen Gutsbahnen wird zunächst das stark magne-

tische Gut angezogen, so daß es an der Austragtrommel haftet und

auf ihr Gutsbahnen bildet, welche so breit sind wie die Bahnen 12.

Das nicht angezogene Gut fällt auf die Fläche 15, auf der es, bevor

es in den Bereich der stärkeren Zone kommt, durch Leitkörper 13 in

Bahnen 14 zerlegt wird. Aus den Bahnen 14 wird durch die Zone 5 ,

6 der übrige Teil des magnetischen Gutes angezogen, welcher sich in-

folge der eigenartigen Gestaltung der Gutszuführung so an der Trommel

absetzen muß, daß die zwischen den Bahnen des stark magnetischen

13

20

die Druckvorrich-

tung angeschlossen, um

die Flüssigkeit aus den

an den Filtern hängen-

den Massen abzusaugen

und die noch anhaften-

den Rückstände von

ihnen zu lockern. (D. R. P. 292172 vom 25. April 1914.)

Alb. 2.

-

19

Klärmittel aus den Nitroprodukten von Harz, Balsam oder

deren Bestandteilen. Carl Bauer, Berleburg i. Westf. Versuche

haben ergeben, daß sich trübe wässerige Flüssigkeiten mit Hilfe jener

Nitroprodukte, welche durch Behandlung von Kolophonium, Harz,

Balsam oder deren Bestandteilen mit Salpetersäure entstanden sind, gut

klären lassen, indem die genannten Nitroprodukte die trübenden Stoffe

einhüllen oder sich mit ihnen verbinden, so daß letztere durch Filtrieren

oder Absetzenlassen leicht von der Flüssigkeit getrennt werden können.

Um aus jenen Nitroprodukten geeignete Klärmittel herzustellen, zerreibt

man sie unter Anfeuchten sehr fein, wobei sie ihre körnige Struktur

verlieren und unter Aufnahme von Wasser flockig werden, in welchem

Zustande sie sich gut zur Klärung trüber Flüssigkeiten eignen. Man

kann auch statt dessen die Nitroprodukte in einem mit Wasser misch-

baren Lösungsmittel, wie Alkohol, konzentrierte Essigsäure oder Schwefel-

säure lösen und von diesen Lösungen etwas in die zu klärende

Flüssigkeit gießen, wobei infolge Verdünnung des Lösungsmittels das

Nitroprodukt flockenförmig ausfällt, dabei die trübenden Bestandteile.

einschließt und mit niederschlägt. Endlich kann man auch die Nitro-

produkte n einer wässerigen Lösung von Alkalihydrat oder Alkali-

carbonat lösen, von einer solchen Lösung etwas in die zu klärende

Flüssigkeit geben und die Nitroprodukte sodann aus ihrer Verbindung

mit Alkali mittels einer Säure fällen. Dabei umschließt ebenfalls das

ausfallende Nitroprodukt die trübenden Stoffe. Statt mit Säure kann

man auch mit einem Metallsalz, z. B. Bleizucker oder Alaun, die Nitro-

produkte fällen, da sie sich mit Metalloxyden zu unlöslichen Verbin-

dungen vereinigen, welche dieselbe klärende Wirkung ausüben wie die

Nitroprodukte allein. Da die Nitroprodukte der mit ihnen behandelten

Flüssigkeit einen bitteren Geschmack verleihen, so sind sie zur Klärung

von Nahrungsmittellösungen, z. B. Gelatinebrühen, erst dann verwendbar,

wenn sie >> entbittert« sind. Dies erzielt man dadurch, daß man die

Nitroprodukte in einer wässerigen Lösung von Alkalihydrat oder

-carbonat unter Anwendung eines Überschusses des Lösungsmittels löst

und diese Lösung so lange erhitzt, bis Verseifung eingetreten und der

bittere Geschmack verschwunden ist. Um beispielsweise Dextrinlösungen

zu klären, werden 100 g Dextrin in 300 g heißen Wassers gelöst,

worauf man die Lösung völlig erkalten läßt. Man setzt darauf unter

Umrühren 5 ccm einer Klärmittellösung hinzu, welche aus 10 % Nitro-

harz und 90 % Alkohol besteht, filtriert von dem ausgeschiedenen Nitro-

produkt und dampft auf die gewünschte Konzentration ein. Die so

behandelte Dextrinlösung ist und bleibt klar. (D. R. P. 292542 vom

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 214.
i3. November 1914.)
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Kali aus Kelp. Th. H. Norton. Zum Studium der Frage der

Verwendung von Seetang als Kaliquelle hat das BUREAU OF SOILS 1912/13

an den Küsten von Washington, Oregon und Kalifornien, in Alaska usw.

Expeditionen ausgesandt. Von den Seetangen kommen hauptsächlich in

Frage: Macrocystis pyrifera, Nereocystis luetkeana und Alaria fistulosa. Der

Kaligehalt schwankt ganz bedeutend, z. B. in Macrocystis von 3,1 bis 27,7 %,

der Stickstoff von 0,53 bis 3,17 %; im Mittel hat Macrocystis 12,59 %,

Nereocystis 20,1 %, Alaria 9,1 % Kali in trockenem Zustande. An der

Westküste sollen 390 Quadratmeilen mit solchen Kelpbeständen bedeckt

sein, die etwa 59 Mill. t frische Pflanzen mit 3,2 Mill. t KC liefern

könnten. Die besten Gegenden sind Südkalifornien und Südostalaska.

Man rechnet für das Schneiden und Einbringen des Kelps 80 Pf für 1 t.

Da nun aber 100 t frischer Macrocystis nur 13,2 t trocknen mit 2,53 t

Kali liefern, Nereocystis 8,6 t mit 1,6 t KO, Alaria 13,7 t mit 1,33t K2O,

im Durchschnitt (ohne Alaria) 10,9 t mit 1,89 t Kali, so ergeben sich

die Schnitt- und Anfuhrkosten zu 7,32 M für 1t trocknen Materials.

Für das Trocknen, Mahlen, Verpacken usw. werden 4,00 M eingesetzt,

für sonstige Unkosten, Zinsen usw. nochmals 4,00 M, so daß 1 t

trocknen Materials auf 15,32 M zu stehen käme. Da man nun außerdem

noch 2 % Stickstoff und 1,5 % Phosphorsäure im trockenen Material an-

nimmt, so errechnet sich scheinbar ein bedeutender Gewinn gegenüber

dem Bezug deutscher Kalisalze. (Chem. Eng. 1915, Bd. 22, S. 93.) u

Leichte und schwere Soda. L. Springer. Beide Arten Soda

unterscheiden sich nur durch ihr Raumgewicht, nicht durch ihre

chemische Zusammensetzung. Der Unterschied beruht auf der Art der

Herstellung. Die leichte Soda mit einem Raumgewicht zwischen 0,7

bis 1,5 schmilzt schwerer als die schwere Soda mit etwa dem doppelten

Raumgewicht. Die schwere Solvaysoda ist zwar teuerer als die leichte

Solvaysoda, doch soll sich der Preisunterschied infolge der leichteren

Schmelzbarkeit wieder aufheben. (Keram. Rundsch. 1916, S. 15. ) sm

Die Einführung fein verteilten Wassers in die Bleikammern.

G. Schüpphaus. (Metall u. Erz 1915, Bd. 12, S. 504.)

---

น

Herstellung von Ammoniumsulfat mittels Magnesiumsulfats und

Ammoniaks. Dr.- Ing. H. Precht, Hannover. Bekanntlich wird

Magnesiumsulfat durch Ammoniak zerlegt bis zur Bildung des Doppel-

salzes von Ammoniummagnesiumsulfat, welches Doppelsalz verhältnis-

mäßig schwer löslich ist. Versuche haben nun ergeben, daß bei einem

Überschuß von Ammoniak das Magnesiumsulfat zu mehr als 50 % zer-

legt wird, d. h. daß neben Ammoniummagnesiumsulfat sich auch reines

Ammoniumsulfat bildet. Das Maß der Zerlegung des Magnesiumsulfates

ist abhängig von der Konzentration und der Menge des verwendeten

Ammoniaks, sowie von der Zeitdauer der Einwirkung. Bei einem

großen Überschuß an Ammoniak und bei langer Zeitdauer kann man

die Zersetzung bis auf etwa 80 % steigern. Man kann in der Weise

verfahren, daß man eine konzentrierte Lösung von Magnesiumsulfat

Das aus-

mit konzentriertem Ammoniakwasser vermischt, oder daß man gas-

förmiges Ammoniak in die Magnesiumsulfatlösung leitet, oder daß man

wässeriges Ammoniak auf fein gemahlenes Magnesiumsulfat wirken läßt.

In allen Fällen fördert Umrühren die Wechselzersetzung.

geschiedene Magnesiumhydrat wird durch Filtration von den in Lösung

befindlichen Salzen getrennt, was in geschlossenen Apparaten vor-

genommen wird, damit die Verdunstung von Ammoniak vermieden

wird. In Lösung befindet sich Ammoniumsulfat und Magnesiumsulfat

sowie überschüssiges Ammoniak. Letzteres wird durch Erhitzen zu-

nächst gasförmig ausgetrieben und von neuem zur Zersetzung von

Magnesiumsulfat verwendet. Nach dem Eindampfen der Lösung krystalli-

siert Ammoniummagnesiumsulfat aus, und in Lösung verbleibt fast reines

Ammoniumsulfat. Verdampft man die Lösung zur Trockne, so gewinnt

man das Ammoniumsulfat als übliche Handelsware von genügender

Reinheit. Läßt man auf das Doppelsalz Ammoniummagnesiumsulfat

von neuem Ammoniak einwirken, so wird es ebenfalls mindestens zur

Hälfte zerlegt. Die Einwirkung des Ammoniaks kann in der gleichen

Weise erfolgen wie beim Magnesiumsulfat, entweder mittels wässerigen

Ammoniaks in konzentrierter Lösung oder mittels gasförmigen Am-

moniaks. Wegen der Schwerlöslichkeit des Doppelsalzes ist es zweck-

mäßig, in der Lösung einen Teil des Doppelsalzes zu suspendieren,

um möglichst viel Magnesiumhydrat auszuscheiden. Läßt man das

Ammoniak unter erhöhtem Druck einwirken, so wird die Umsetzung

beschleunigt. Dadurch wird auch die Möglichkeit gegeben, bei erhöhter

Temperatur von 30-60 ° C. arbeiten zu können, wodurch die Reaktion

noch weiter begünstigt wird. (D. R. P. 292 218 vom 4. Mai 1915.)

Konzentration von wasserhaltigen Flüssigkeiten, z. B. Salpeter-

säure, durch Eindampfen und nachträgliche Behandlung der Dämpfe

mit einem Trockenmittel, z. B. Schwefelsäure, unter Kühlung des

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916 , S. 211.

Trockenmittels in einem Berieselungsapparat.¹) Norsk Hydro

Elektrisk Kvaelstofaktieselskab , Kristiania. (D. R. P. 292385 vom

22. November 1913.) i

--

Herstellung von getrocknetem, zerkleinertem Superphosphat.

Dr. Hermann Hilbert, Neuß a. Rh. Bei der Herstellung von ge-

trocknetem Superphosphat bedarf es bisher des Aufschließens, der

Kammerentleerung und des Trocknens.Kammerentleerung und des Trocknens. Nach vorliegender Erfindung

werden diese drei Operationen zu einer vereinigt, und zwar auf Grund

folgender Beobachtungen : Die Abbindung des frischen Superphosphat-

aufschlusses erfolgt erst, wenn die Reaktionstemperatur ungefähr 100 ° C.

erreicht hat, wozu es einer längeren Zeit bedarf. Erst dann geschieht

das Erstarren der Mischung zu einer mehr oder minder harten Masse.

Führt man aber der frischen Mischung äußere Wärme in beträchtlicher

Menge zu, so erfolgt eine fast augenblickliche Abbindung. Wenn man

dabei noch rührt, so erhält man ein feines Erzeugnis, wie bei gestörter

Krystallisation. Hierbei wird alle Reaktionswärme nutzbar gemacht,

und man erhält ein Produkt in einem für die anschließende Trocknung

sehr geeigneten Zustande. Entgegen der bisherigen Annahme kann

Superphosphat bei einer Temperatur bis 300 ° C. und höher getrocknet

werden, ohne daß Metaphosphat entsteht oder das Superphosphat zurück-

geht, wenn nur immer frische Teile des Superphosphates der Wirkung

der Hitze ausgesetzt werden und die Erhitzung nicht zu lange Zeit

dauert. Zur Durchführung des Verfahrens verwendet man einen Apparat,

der aus etagenförmig übereinander angeordneten Rührwerken besteht,

die untereinander durch Öffnungen im Boden in Verbindung stehen.

Von unten werden die heißen Gase einer Feuerung eingeführt. Durch

eine Öffnung in der Decke des Apparates wird das Phosphat, mit der

Schwefel-, Phosphor- oder anderen Säure zusammen, oder die flüssige

Mischungvon Phosphat und Säure auf das oberste Rührwerkaufgegeben, wo

es gerührt und allmählich dem Ausgang zu dem darunter liegenden Rühr-

werk zu befördert wird, von wo es durch die in entgegengesetzter Rich-

tung arbeitenden Schaufeln nach der folgenden Etage und so weiter

dem Ausgange zu bewegt wird. Die heißen Gase können sowohl im

Gegenstrom von unten als auch im Gleichstrom von oben eingeführt

werden. Man kann auch die untersten Etagen zur Kühlung des Er-

zeugnisses einrichten. Als Vorteile des Verfahrens werden angegeben :

Geringere Kosten für Anschaffung, Bedienung und Kraftverbrauch des

Apparates, Ersparnis an Säure zum Aufschließen, da die entstehende

Kieselfluorwasserstoffsäure vom Phosphat aufgenommen wird, bessere

Ausbeute an wasserlöslicher Phosphorsäure und bessere mechanische

Beschaffenheit des Erzeugnisses, endlich, Verwendbarkeit armer, unreiner

und schwer aufschließbarer Rohphosphate, keine Belästigung der Arbeiter.

(D. R. P. 292173 vom 12. Juni 1915.) i

Zur Untersuchung des Graphits. Ed. Donath und A. Lang. ) --

Gewisse Graphite von Obersteiermark haben ein etwas anthrazitisches

Aussehen. Bei äußerer Beurteilung könnte man vielleicht auf eine

Beimengung auf Anthrazit schließen. Verf. untersuchten fünf einwand-

freie Proben. Bei dreien blieben alle Reaktionen auf Anthrazit aus,

bei den beiden andern war mit der Natriumsulfatschmelze Natriumsulfid

nachweisbar. Es stellte sich aber heraus, daß diese Reaktion auf Bei-

mengung von organischer Substanz (Holzfäserchen) vom Zerkleinern

herrührte ; unversehrte Stücke gaben die Reaktion nicht. Außerdem

wurde festgestellt, daß eine Beimischung von 1 % Anthrazit sich deutlich

nachweisen ließ. Weitere Mitteilungen betreffen die Verbrennlichkeit

des Graphits, die nur sehr langsam vor sich geht ( 1200 ° C.), und die

Tiegelglühbeständigkeit. Zum Schluß wird noch auf den Unterschied

von künstlichem und natürlichem Graphit hingewiesen. Künstliche

Lackmuslösungen, künstliche nicht. (Montan. Rundsch.1915, Bd.7, S.772.) u

Graphite sind fast oder ganz schwefelfrei ; natürliche Graphite entfärben

Herstellung von Chromoxydverbindungen aus Chromsäure oder

Chromaten.") Chem. Fabriken vorm. Weiler- ter Meer. (D. R. P.

292616 vom 8. Juli 1913.) i

Über die Vermehrung der isolierenden Eigenschaften des

Asbests. Th. Schopper. Die Untersuchung handelsüblicher Asbest-

sorten ergab deren Verunreinigung mit Eisenverbindungen. Behandelt

man solche Asbestsorten als Fasern oder fertiges Produkt 48 Std. mit

einer 2 %igen wässrigen Oxalsäurelösung und wäscht dann mit reinem

Wasser aus, so sind die Eisenverbindungen gelöst, ohne daß die

Ein aus bestem Asbest
Festigkeit der Asbestfaser beeinträchtigt wird.

bestehendes Band von 20 mm Breite zeigte an 14 verschiedenen Stellen

einen Widerstand von 600 bis 700 Ohm. Nach der beschriebenen Be-

handlung war der Widerstand desselben Bandes auf 1 500 000 Ohm

gestiegen. (Gummi-Ztg. 1915, Bd. 29, S. 1197.)

1) Chem.-Ztg. Repert. 1914, S. 479 ; Franz. Pat. 465504.

2) Vergl. Donath, Chem.-Ztg. 1916, S. 579.

Chem.-Ztg. Repert. 1914, S. 479 ; Franz. Pat. 464909.

kr



240 Nr. 84/86Chemisch-Technisches Repertorium. 1916.

-

17. Glas. Keramik. Baustoffe.*)

Glasblasemaschine mit Einrichtung zum Glanzverschmelzen des

Mundstückes der fertiggeblasenen Flasche. Emil Kögler und Gustav

Hegenbart, Aussig a. Elbe. Der über der Fertigform heb- und

senkbare Blaskopf ist mit einem Brenner mit abwärts gerichteter Stich-

flamme versehen, so daß er nach dem Fertigblasen der Flasche so weit,

als zur Entfaltung der Flamme nötig ist, angehoben und der von der

Form befreite Flaschenkopf mittels der Flamme verschmolzen werden

kann. Das Gestänge zum Heben und Senken des Blaskopfes bewegt auch

die Ventile zum An- und Abstellen des Brenners und kann in der Offen.

stellung der Ventile festgestellt werden. (D. R. R. 292319 v.6 . Febr. 1915.) ;

Glasblasemaschine. Fairmount Glass Works, Indianapolis in

Indiana, V. St. A. Der Fertigformboden wird durch den Kolben eines

Flüssigkeitsbremszylinders getragen, welcher beim Aufblasen des Kübels

der Abwärtsbewegung des Formbodens einen einstellbaren Widerstand

entgegensetzt. Der Kolben ist mit einem Entlastungsventil versehen,

welches bei und durch die Abwärtsbewegung des Formbodens allmählich

und selbsttätig geöffnet wird , so daß der Widerstand gegen die Ab-

wärtsbewegung sich allmählich verringert. (D. R. P. 292318 vom

1. Juli 1913.) i

Glasmacherpfeife zur Herstellung von Glasgefäßen mit mehreren

Höhlungen. Johann Holler, Jemlitz bei Muskau i. Schl. - Die Pfeife

des Hauptpatentes 291785¹) ist hier dahin abgeändert, daß der kapsel-

artig verbreiterte Pfeifenkopf mit einer abnehmbaren Haube versehen

ist, welche den Pfeifenkopf mit den darin befindlichen Scheidewänden

oben luftdicht abschließt, während nach dem Abnehmen dieser Haube

die durch die Scheidewände in dem Pfeifenkopf gebildeten Abteile von

oben frei zugänglich sind, und man daher mit Instrumenten von oben

in die einzelnen Abteile des zu blasenden Hohlgefäßes gelangen kann.

Die kapselartige Verbreiterung des Pfeifenkopfes bewirkt auch, daß man

eine ziemlich große Menge Glas vor der Mündung hat und infolge

der weiten Austrittsöffnungen bequem aufblasen kann, so daß man nicht

erst ein Külbel herzustellen und kunstgerecht vorzublasen braucht. (D.R. P.

292662 vom 19. Mai 1914, Zus. zu Pat. 291785.)
i

--

Verfahren , keramische Gegenstände mit oder ohne Glasur

oder Engobe, wie Blumentöpfe, Vasen, Bauterrakotten usw. durch

Aufbringen von keramischen Teilen , Glas- oder Porzellanperlen,

Glasstückchen usw. farbig zu verzieren. Clemens Arthur Kobisch ,

Zehren in Sachsen. Nach dieser Erfindung wird dem Scherben eine

dauernd festsitzende farbige Dekorationsschicht dadurch verliehen, daß

keramische Teile, Glas- oder Porzellanperlen usw. in den keramischen

Grundscherben, der sich noch im lederharten Zustande befindet, ein-

gedrückt werden. Durch die Schwindung des Grundscherbens beim

Trocknen und Brennen werden die farbigen Dekorationsteilchen auch

ohne Bindemittel so fest gehalten , daß sie sich nur mit Gewalt aus

ihm entfernen lassen , aber niemals durch Witterungseinflüsse abfallen

können. Ist der Scherben glasiert oder engobiert, so wird eine Ver-

zahnung der Engobe oder Glasur mit dem Scherben durch die fest-

sitzenden Dekorationsteilchen erzielt, wodurch das Abblättern der Engobe

oder Glasur verhindert wird. (D. R. P. 292481 v. 9. Febr. 1915.) i

Herstellung von Sintermagnesit und Sinterdolomit nach den

für die Herstellung von Portlandzement üblichen Verfahren aus

feingemahlener, Sintermittel enthaltender Rohmasse. Eduard Pohl,

Rhöndorf a. Rh. Die bisherige Herstellung von Sintermagnesit aus in der

Natur vorkommenden krystallinischen Magnesiten ist umständlich, wegen

der vielen Löhne sehr teuer und ergibt eine Menge Abfall. Trotz Auf-

wendung großer Sorgfalt weist das Endprodukt immer noch erhebliche

Schwankungen in dem Gehalt an Verunreinigungen auf. Nach vor-

liegender Erfindung wird der richtige Satz ganz oder im wesentlichen

aus Mischungen von reinen und unreinen, dichten und krystallinischen

Magnesiten oder Dolomiten oder von deren Bestandteile enthaltenden

Nebenerzeugnissen gebildet. Auf diese Weise soll es gelingen, jeden natür-

lich vorkommenden, reinen oder unreinen, dichten oder krystallinischen

Magnesit oder Dolomit der Herstellung von Şintermagnesit oder -Dolomit

zugänglich zu machen. Auch sonst ungeeignete Rohstoffe, wie dichte

und sehr reine Magnesite, sollen nach diesem Verfahren zu hochwertigem

Sintermagnesit verarbeitet werden können. Das Magnesiumcarbonat usw.

wird gemahlen, wenn es nicht schon pulverförmig ist. Das Mehl oder

der Schlamm wird in Silos oder Klärbecken unter guter Durchmischung

gelagert, und zwar nach dem Grad der Reinheit getrennt. Mit Hilfe

von Analysen der verschiedenen Mehle oder Schlämme wird durch

entsprechendes inniges Mischen eine Rohmehlmischung oder Dick-

schlammischung von einer bestimmten Zusammensetzung erzeugt. Der

Rohsatz wird entweder, nachdem er zu Ziegeln geformt ist, im Schacht-

oder Gaskammerofen oder ungeformt im Drehrohrofen bis zur Sinte-

rung gebrannt. Alle die bei der Erzeugung des Portlandzementes

erprobten und bewährten Mahl-, Misch- und Brennvorrichtungen können

bei dem vorliegenden Verfahren angewandt werden. (D. R. P. 292652

vom 17. April 1912.)
i

-

Herstellung von Kalkmörtel. Wilhelm Olschewsky, Coswig

in Anhalt. Um die Sandhohlräume des Kalkmörtels auszufüllen, ohne

den Kalkgehalt zu erhöhen, setzt man nach D. R. P. 204 161¹) dem Kalk

beim Ablöschen fetten Ton oder Zement zu , wodurch aber das Ge-

wicht erheblich gesteigert wird. Nach dieser Erfindung kann die mög-

lichst weitgehende Hohlraumausfüllung ohne wesentliche Erhöhung des

Raumgewichtes dadurch erreicht werden, daß man dem Kalkbrei Papier-

masse in der Form beimischt, wie sie bei der Herstellung von Papier

dem sog. Holländer entnommen wird. (D. R. P. 292561 v.13. Aug.1914.) i

Brennofen für Ziegel , Tonwaren , Kalk und feinkeramische

Erzeugnisse aus einzelnen fahrbaren Kaminern. Christian Karstens ,

Großflottbeck b. Hamburg. — Die Kammern sind ringofenartig an-

einander gereiht. Die Abbildungen zeigen den Ofen im senkrechten

und wagerechten Schnitt. Auf den parallelen Gleisen a und a¹ sind

die Kammerwagen b aneinandergereiht. Die Wagenplattform ist mit

Mauerwerk bedeckt. In der schwachgewölbten Decke befinden sich

in üblicher Weise Heizlöcher c. Zur Erreichung eines dichten Schlusses

besitzen die Wagen an den Kopfseiten Feder und Nut d d¹. Die

Gleise a und a¹ werden von zwei tiefer liegenden Gleisen e und e¹ ge-

kreuzt, auf denen

die Schiebebüh-

nen f und fl

laufen , welche

Stirnkammern g

und g¹ tragen.

Um den Ofen

läuft der Rauch-

sammler h, wel-

cher bei i abge-

schlossen ist und

in den Schorn-

steink ausmündet.

Die Abzugsöff-

nungen / befinden

sich im Boden der

Kammern. Die

Rohre m ermög-

lichen einen leicht

verstellbaren An-

schluß an den

Rauchkanal. Im

Betriebe durch-

K
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läuft das Feuer die einzelnen Kammern, die dabei im wesentlichen an

ihrer Stelle im Ringe stehen bleiben. Auf dem Gleise a, auf welchem

gerade kein Vollfeuer ist, steht ein Wagen weniger als auf dem anderen

Gleise. Auf diese Weise wird ermöglicht, daß die fertig gebrannte

Kammer zum Ausnehmen und Frischbesetzen vom Ofen abgerückt

werden kann, während eine frischbeladene Kammer am anderen Ende

angeschlossen wird. Ist eine der Stirnkammern zum Ausschalten an

der Reihe, so wird sie mit der Schiebebühne zur Seite gezogen , von

dem vollbesetzten Gleis a¹ der erste fertig gebrannte Wagen auf die

Verlängerung des Gleises abgeschoben und ein frisch beschickter Wagen

in das Gleis a eingeschoben, so daß nunmehr Gleis a vollbesetzt ist,

während auf Gleis a¹ ein Wagen fehlt. Darauf wird eine frisch be-

ladene Stirnkammer an die Gleise a und a¹ herangeschoben. (D. R. P.

292140 vom 5. März 1912.) i

Verbessern von Beton , insbesondere für Straßendecken.

Robert Houben , Brüssel . Mit dem bereits angemachten Sand-

Kies- (Steinschlag-)Beton wird eine mit einem wasserabstoßenden Mittel

getränkte, fein zerkleinerte Fasermasse in so geringer Menge vermischt,

daß der Beton seinen Charakter als Sand-Kies- (Steinschlag-)Beton noch

voll beibehält. Zweckmäßig wird die feinzerkleinerte Fasermasse (z. B.

Sägespäne) mit Teer getränkt, welcher mit einer geringen Menge Erd-

harz (Bitumen) versetzt ist. Beispielsweise rührt man 400-500 kg

Zement, 600 kg Sand und 1200 kg Schotter mit einer geeigneten

Wassermenge zu einer teigigen Masse an und setzt dieser Masse

80-100 kg der Fasermasse zu. Diese besteht z. B. aus einem Ge

misch von je 6 Gew.-T. Sägespänen auf 5 Gew.-T. Teer und Bitumen

(10 : 1 ) . Die Sägespäne kann man durch Kork-, Leder- oder Baum-

wollabfälle ersetzen. Die erzielte Masse soll gegen atmosphärisch

Einflüsse und plötzliche Temperaturschwankungen sehr widerstandsfähig

sein. (D. R. P. 291831 vom 28. November 1913.)
i

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 216. ¹) Ebenda 1916, S. 216. ¹) Chem.-Ztg. Repert. 1908, S. 650.
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18. Gase. Trockene Destillation. Teerprodukte.*)

Überdie Explosibilität von Luft-Ammoniakgemischen . E. Schlum-

berger und W. Piotrowski. Verf. stellten fest, daß nicht nur Ge-

mische von Ammoniak und Sauerstoff, sondern (entgegen der herrschenden

Ansicht) auch solche von Ammoniak und Luft explosibel sind. Unter

den von ihnen gewählten Bedingungen (kugelförmiger Kolben von etwa

500 ccm Inhalt, Zündung durch starken Induktionsfunken in der Mitte

des Kolbens, Elektrodenabstand 6 mm) ergab sich ein Explosionsbereich

von 16,5 bis 26,8 Vol .-% Ammoniak. In der BUNTE- Bürette konnte

dagegen keine eigentliche Explosion beobachtet werden , sondern nur

eine fortschreitende Verbrennung und zwar in den Grenzen von etwa

19-25% Ammoniak. (Ztschr, komprim. u.flüss. Gase 1915, Bd. 17 , S.49 .) as

Die Bedeutung der Stickstoffindustrie im gegenwärtigen Kriege.

A. Sander. (Ztschr. komprim. u. flüss . Gase 1915, Bd. 17, S. 1-4.) as

Gasfilterschlauch. Firma Joh. Maass , Crefeld. Die Naht sowie

die die Nahtstellen begrenzenden Gewebeteile erhalten eine Appretur,

welche die Naht dichten und das Verschieben der Gewebeteile ver-

hüten soll. (D. R. P. 291744 vom 8. Mai 1915.)
i

Die Fernversorgung mit Koksofengas. (Ztschr. komprim. u. flüss.

Gase 1915, Bd. 17, S. 24-26).
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Verdampfungsapparat für Flüssigkeiten, insbesondere für Teer.

H. Vogt- Gut Akt.- Ges. , Arbon i . d. Schweiz. Der Apparat besitzt

eine birnenförmige, in der Achse sich drehende, schräg über dem Feuer

liegende Trommel, in deren Hals der Teer allmählich erhitzt wird, um.

im Bauche der Trommel alsdann augenblicklich zu verdampfen. Die

Abbildung zeigt einen senkrechten Schnitt durch den Apparat und

einen Grundriß. Der Teervorwärmer 1 (Abb. 2) ist mit Heizschlangen

versehen, in welchen heißes Wasser umläuft. Das Wasser wird in den

über der Trommel 20 (Abb. 1 ) liegenden Heizschlangen 3 erhitzt und

gelangt durch das Rohr 4 zum Teervorwärmer 1 und von da wieder

zu den Heizschlangen 3 zurück.

Der Vorwärmer 1 steht mit dem

Entschäumer oder Entwässerer6

durch das Rohr7 in Verbindung,

durch welches das vorgewärmte

Wasser in den Entschäumer ge-

langt. Die Teerzufuhr wird durch

den im Entschäumerbefindlichen

Schwimmer 8 geregelt. Im Ent-

schäumer 6 ist ein zweiter Boden

mit senkrechten Rohren

geordnet, in welchen der Teer

infolge der Erwärmung empor-

steigt. Hierbei scheidet sich das

im Teer befindliche Wasser in

Dampfform aus, wird durch das

Rohr 11 in einen Kühler ge-

leitet und hier verflüssigt. Der

gereinigte Teer tritt nun in das

Rohr 14 mit Hahn 15 und ge-

langt weiter in den Trichter 16,

um von dort durch ein siphon-

artiges Rohr 17 in den fest-

stehenden Trommelhals 18 über-

zutreten. Die Trommel 20 ist in

den beiden Lagern 21 und 22

schräg gelagert und wird von

der Schnecke 23 aus mittels des

Schneckenrades 24 in achsiale

Umdrehung versetzt. Von dem

Feuerungsraum 25 aus werden die Trommel und die anderen Apparate

geheizt. Durch ein mit Griff 26 versehenes drehbares, abgebogenes

Rohr 27 kann das sich im Innern der Trommel bildende Pech ab-

gefangen werden. Dieses Rohr 27 steht noch mit einem in der Achse

der Trommel liegenden Luftrohr 28 in Verbindung, welches Außenluft

ansaugt und durch den Luftdruck verhindert, daß das Rohr 27 als

Heber wirkt und den gesamten Flüssigkeitsinhalt der Trommel entleert.

Die sich im Innern der Trommel bildenden heißen Dämpfe bewegen

sich längs der eintretenden Flüssigkeit schräg nach oben, geben hierbei

noch Wärme an sie ab und gelangen alsdann in die im Trommelhals

vorgesehene Austrittsöffnung. Gleich hinter dieser ist ein Austritts-

rohr 31 für die infolge Abkühlung der Dämpfe entstandenen schweren

Öle vorgesehen. Die weiteren Dämpfe bewegen sich zum Kühler (in

den Abbildungen nicht sichtbar) und werden hier verflüssigt, worauf

die verflüssigten Destillationsprodukte in verschiedenen Fraktionen ent-

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 217.

?

44

22

Abb. 2.

6

nommen werden. Der Apparat ermöglicht einen ununterbrochenen Be-

trieb. (D. R. P. 292195 vom 14. Juli 1915.) i

-
Fraktioniertes Auffangen des Teers. G. T. Purves. Durch

eine Art fraktionierter Niederschlagung der einzelnen Teerbestandteile

bei der Verkokung von Kohle würde der Vorteil erreicht, daß man den

schweren Teer bei der späteren Destillation nicht so hohen Temperaturen

aussetzen muß, anderseits würde es nicht mehr nötig sein, verchiedene

Bestandteile, die jetzt sowohl im Gas wie im Teer aufgenommen werden,

aus beiden wiederzugewinnen, sie würden bei der fraktionierten Auf-

fangung direkt in einer Operation gewonnen werden. Verf. erläutert

sein Verfahren wie folgt: Das Rohgas geht aus der Hauptgasleitung zu

einem Skrubber, der mit Anthracenöl, welches etwas Pech enthält, ge-

speist wird (der Skrubber ist ein Teerzerstäuber), hierdurch wird aller

Teernebel ausgewaschen. Zu diesem Zwecke wird das Gas vorher

von 300 auf 150-170 ° C. gekühlt. Das Öl zirkuliert auch durch

den Hauptgaskanal. Das Gas wird nachher bis auf den Taupunkt

der Anthracenölfraktion weiter gekühlt und das Ol in einem zweiten

Skrubber entfernt. Die Kühlung des Gases wird weiter bis auf den

Wassertaupunkt fortgesetzt und in einem dritten Skrubber mit einer

ammoniakalischen Flüssigkeit alles Teeröl beseitigt. Das Gas geht dann

durch einen Sättiger zur Entfernung des Ammoniak, wird dann schnell

weiter gekühlt, wobei sich Naphthalin in Krystallen abscheidet, und

schließlich wird das Gas noch in Wäscher zur Extraktion des Benzols

gedrückt. (Chem . Eng. 1915, Bd. 22, S. 96.)
u

B

Über die Bedeutung der chemischen Kontrolle im Reiniger-

hausbetrieb. C. I. H. Madsen.hausbetrieb. C. I. H. Madsen. Verf. berichtet über Versuche, die

er an den Reinigerkästen im Oestre-Gaswerk zu Kopen-

hagen ausgeführt hat. Er empfiehlt, die Wirkung der

Reinigungsmasse täglich mit Hilfe der Gasanalyse zu

kontrollieren, da sich auf diesem Wege sehr zuverlässig

der Zeitpunkt ermitteln läßt, wo die Reinigungsmasse →→ a

der einzelnen Kästen ausgewechselt werden muß. Er

zeigt an einem Beispiel, daß durch die Anwendung der

Gasanalyse die Anzahl der Auswechselungen gegen frühere

Jahre einen starken Rückgang erfahren hat, was einer

beträchtlichen Ersparnis gleichkommt. Zur Bestimmung

des Schwefelwasserstoffs bedient sich Verf. der neben-

stehenden Bürette, die mit Gas gefüllt wird, indem man

das Gas einige Zeit durchströmen läßt. Nach Schließung

des oberen Hahnes wird mit einer Niveauflasche von

unten Wasser bis zur Marke o eingedrückt, der Über-

druck durch Rohr a hinausgelassen und hierauf ein Teil

des Wassers wieder herausgesaugt. Man läßt nun von

unten etwas Stärkelösung eintreten und gibt unter Um-

schütteln aus der Bürette T tropfenweise Jodlösung bis

zur bleibenden Blaufärbung zu. Durch Auflösen von

1,06 g reinem Jod in 11 Wasser erhält man eine Lösung,

von der 1 ccm gleich 0,1 % H2S ist. Man kann also auf diese Weise

den Schwefelwasserstoffgehalt des Gases auf 0,01 % genau bestimmen.

(Journ . Gasbel. 1915, Bd. 58, S. 234-237.)

-

1
0

as

Ha

Herstellung von Chlorammonium aus den Gasen der trockenen

Destillation von Kohle, Holz, Torf usw. Berlin-Anhaltische

Maschinenbau -Akt. - Ges. Abteilung Cöln- Bayenthal, Cöln-

Bayenthal . Nach dieser Erfindung soll das Verfahren des Haupt-

patentes 2714211) vereinigt werden mit der unmittelbaren Ammoniak-

sulfatgewinnung, welche auf der Herstellung des Ammoniumsulfates

ohne Destillation beruht. Zu dem Zweck wird das bei hoher Tempe-

ratur ausfallende Kondensationswasser, welches nach D. R. P. 271421

als Ausgangsprodukt für die Chlorammoniumherstellung dient, als Kühl-

wasser bei der Mischkühlung für die zur unmittelbaren Ammonium-

sulfatgewinnung dienenden heißen Gase vor deren Entfernung verwendet.

Das Kondensat wird dadurch an Chlorammonium angereichert, während

anderseits der Teer sehr arm an Chlorammonium bleibt. Das Kondensat

wird zweckmäßig wiederholt im Kreislauf benutzt, um sich immer mehr

mit Ammoniak anzureichern. Diese Anreicherung kann auch dadurch

unterstützt werden, daß ein Teil des Kondensates verdunstet wird, indem

das gebrauchte heiße Kühlwasser z. B. über ein Gradierwerk, einen

Kühlturm o . dgl. geführt wird, wo die Luft die Kühlung besorgt und

ein großer Teil des Wassers verdunstet. Damit nicht hierbei auch ein

großer Teil des im Kühlwasser enthaltenen flüchtigen Ammoniaks ver-

loren gehe, wird dem Kondensat Salzsäure zugesetzt. Will man auf

Kosten der Ammoniumsulfatgewinnung mehr Chlorammonium erhalten ,

so wird dem Kondensat ein Überschuß an Salzsäure zugesetzt. (D. R. P.

292 304 vom 18. Mai 1913, Zus. zu Pat. 271 421.)

¹) Chem.-Ztg. Repert. 1914, S. 179.

i
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19. Mineralöl. Asphalt. Sprengstoffe. Zündwaren.")

Asphaltprüfung. M. Gary. Die mit dem »Penetrometer<

(Weichheitsmesser), Bauart RICHARDSON , und dem » Duktilometer <<

(Streckbarkeitsmesser) ausgeführten Versuche haben zu der Ansicht ge-

führt, daß das Verfahren zur Bestimmung des Weichheitsgrades für die

Unterscheidung der Asphalte wohl geeignet ist, daß ferner Weichheit

und Streckbarkeit miteinander parallel laufen , und daß auch Stoffe

mittlerer Weichheit sehr große Streckbarkeit besitzen können. Weich-

heit und Streckbarkeit werden aber durch Ölzusätze in ganz ver-

schiedener Weise beeinflußt , so daß also die Streckbarkeit eine von

der Weichheit nur teilweise abhängige Eigenschaft ist. Von sehr

großem und entscheidendem Einfluß auf das Ergebnis der Weichheits-

prüfung ist selbstverständlich die beim Einschmelzen der Stoffe an-

gewendete Wärme , die Zeit und die Probemenge. Die aus den

Asphalten und Asphaltmaterialien mit weniger als 96 % Bitumen durch

Chloroform ausgezogenen Bitumina zeigen für sich und mit Öl ge-

mischt erheblich höhere Weichheit als die Urstoffe. Die Streckbarkeit

der Bitumina ist nicht durchweg höher als die der Urstoffe. Zur Be-

urteilung der Güte von handelsüblichen Asphalten und Asphaltgemischen

kann die Prüfung der Ölgemische und der reinen Bitumina nicht ent-

behrt werden. Zum Verschneiden eignet sich das deutsche schwere

Paraffinöl von etwa 0,920 spez . Gewicht. (Mitteil . Kgl. Materialprüfungs-

amt 1915, S. 210.) sm

Die Bestimmung von aromatischen Kohlenwasserstoffen in

Krack-Petroleum. F. Rittman, T. J. Twomey und E. Egloff.

(Metall. and Chem. Eng. 1915, Bd. 13, S. 682.)
u

Röhrenverbesserung für Thermometer in Kreosotöldestillations-

flaschen. R. M.Wilhelm . (Techn. Pap. Bureau Stand . 1915, Nr. 49, S. 215.) r

Teer und Rohpetroleum. R. M. Wolf. (Chem. Appar. 1915, Bd. 2,

S. 259-261 und 284-285.) r

Ein neues Streichholz und seine Herstellung. Charles L.

Gabriel, New York. Das Nachglimmen der Streichhölzer wird

verhindert durch eine Imprägnierung vor dem Paraffinieren mit einer

Lösung, die 1 % Phosphortri- oder -pentachlorid in einer Mischung

von flüssigen Kohlenwasserstoffen und aromatischen Olen oder Fett-

säuren oder Benzol und dessen Derivaten enthält. 2 Pfd. Benzol werden

mit 1 Pfd. Phosphortrichlorid bei 78 ° C. eine Viertelstunde gemischt,

gekühlt und dann mit 100 Pfd. Leuchtöl versetzt. Wenn Paraffin für

Petroleum verwandt wird , muß auf 100 ° C. erhitzt werden. (V. St.

Amer. Pat. 1 147 159 vom 20. Juli 1914, angem. 11. Oktober 1913.) ll

Ein neuer Satz für Streichhölzer. Willet C. Pierson , Cleveland.

Holz, 1/16 Zoll stark, mittels schwefliger Säure von Harz befreit,

wird mit Salpetersäure, spez. Gew. 1,42, nitriert, mit heißem Wasser zu

Brei gekocht und nach dem Trocknen zu Pulver gemahlen, das durch

ein 100 Maschensieb geht. Nach völliger Durchsetzung werden 24 T.

Nitrocellulose, 1 T. Sibernitrat und Wasser mit Ammoniak neutralisiert,

im Vakuum getrocknet und in trockenen Behältern verschlossen . 20 T.

dieser Mischung werden mit 90 T. Kaliumchlorat, 6 T. Kaliumbichromat,

14 T. Schwefel, 8 T. Pariser Pflaster, 38 T. Glaspulver, 32 T. Leim und

2 T. Silbernitrat sorgfältig vermengt. Die Holzsplinte werden in

gewöhnlicher Weise in den Satz getaucht, der einen sehr festen Kopf

bildet, sich leicht entzündet und den Span schnell verbrennt. (V. St.

Amer. Pat. 1138 146 vom 4. Mai 1915, angem. 28. Oktober 1912.) Il

Eine neue Masse für Streichholzköpfe oder für ähnliche Zwecke.

Henry Staier, New York. Eine gegen Feuchtigkeit beständige und

harte Zündmasse wird aus einer wässrigen Paste Feculose erhalten, die

kalt mit Kaliumchlorat, Phosphor, Schwefel , gepulvertem Glas , Zink-

oxyd in üblichen Mengen versetzt wird. Auch animalischer, vegeta-

bilischer Leim, Gummi, Dextrin und ähnliche Klebemittel sind in

dieser Mischung verwendbar. Diese Masse kann aufbewahrt und vor

Gebrauch angefeuchtet und zerkleinert werden. Der neue Binder läßt

sich auch über 30 ° C. ohne Anstände verarbeiten und ist auch ge-

eignet für das Einhüllen von explosiblen Stoffen , Zündschnüren,

Leuchtkapseln oder pyrotechnischen Artikeln. (V. St. Amer. Pat. 1 144076

vom 22. Juni 1915, angem. 17. März 1915.)

-

Eine neue Masse für Streichholzköpfe oder ähnliche Zwecke.

Henry Staier, New York. Eine wasserdichte Streichholzkopfmasse

wird erhalten, wenn folgende Gewichtsteile gemischt werden: Wasser

50, Ammoniakgummi 6 und Leim oder ein anderes Klebemittel 14,

wenn nötig, unter Erwärmen. Diese bindende Mischung wird versetzt

mit Kalium- oder Natriumchlorat 4, Zinkoxyd 20, Phosphoresquisulfid

oder amorphem Phosphor 18 und Glaspulver o. dgl . 20. (V. St. Amer.

Pat. 1144077 vom 22. Juni 1915, angem. 17. März 1915.)
LL

Die Rolle des Kautschuks in der Sprengstoffabrikation. (India

Rubber World 1915, Bd. 52, S. 590-592.)
kr

Sprengstoff, insbesondere zu Initialzündungen. Dr. Arthur

Stähler , Berlin - Steglitz.Stähler, Berlin - Steglitz. Versuche sollen ergeben haben, daß das

bisher nicht bekannte Athylendiaminchlorat, wie es leicht z. B. aus

Athylendiaminchlorid, Ammoniak und Chloraten der Alkalien oder Erd-

alkalien erhalten werden kann, ein Sprengstoff von großer Brisanz und

Luftbeständigkeit ist. Nach scharfem Trocknen läßt er sich leicht durch

Schlag zur Detonation bringen, so daß er für Initialzündungen, Spreng-

kapseln, Zündpillen usw. geeignet ist, und zwar sowohl für sich allein

als auch in Verbindung mit anderen Stoffen, wie z. B. Knallquecksilber,

welches er zum Teil ersetzen kann. (D.R.P. 290999 v. 17. Jan.1915.) i

Zündverfahren für Sprengladungen. C. A. Baldus und A.

Kowastch , Charlottenburg. Nach dem Hauptpatent 282780¹) wird

in der Sprengkapsel eine Mischung aus etwa 60% Kieselgur und 40 %

Petroleum und flüssiger Luft hergestellt. Wie Versuche ergeben haben

sollen, wird die Detonationsgeschwindigkeit und die Brisanz bedeutend

erhöht, wenn man der Zündungsmasse Magnesium, Aluminium o . dgl .

hochgradig verbrennbare Stoffe hinzufügt. Die Kapselwandung ist zum

Eindringen der flüssigen Gase mit Öffnungen versehen , welche auch

gleichzeitig zur Entlüftung dienen. Die nach diesem Verfahren her-

gestellten Zünder sollen vollkommen ungefährlich sein. (D. R. P. 292554

vom 23. Juni 1914, Zus. zu Pat. 282780.)
i

-

Ein neuer Detonator. Walter Lee Main , Chester, Penns., und

E. J. du Pont de Nemours Powder Co., Wilmington. Mischungen

von Knallquecksilber mit Natrium- oder Kaliumbromat haben größere

Wirkung als mit Kaliumchlorat. Zusätze von 70-5 % Bromaten sind

verwendbar. Bromate mit Bleiazid geben gute Ergebnisse. Mit den

zuerst genannten Mischungen läßt sich Trinitrotoluol sicher detonieren.

Die Sprengkapseln werden mit dem neuen Detonator in bekannter Weise

geladen. (V.St. Amer. Pat. 1 147958 v. 27. Juli 1915, angem. 7. Mai 1914.) I

Ein neuer Sprengstoff. Charles Milton Stine, Chester, Penns. ,

und E. J. du Pont de Nemours Powder Co., Wilmington.

Nitriertes vegetabilisches Elfenbein ist ein Explosivstoff, unlöslich in

Nitroglycerin; Mischungen beider bis zum Verhältnis (60:40) sind

selbst durch schwache Sprengkapseln detonierbar. Dynamite mit

nitriertem vegetabilischem Elfenbein haben stärkere Wirkung als Nitro-

glycerin von dem gleichen Prozentgehalt. Auch mit Nitrokörpern und

Nitroglycerin läßt es sich zu sprengkräftigen Mischungen vereinigen.

Ein starker Sprengstoff wird auch mit 40 % Natriumnitrat erhalten,

ebenso sind andere oxydierende anorganische Salze verwendbar. Verf.

Patentanspruch lautet allgemein auf die Verwendbarkeit von nitrierten

Hemi- und Pseudocellulosen wie nitriertes vegetabilisches Elfenbein in

Sprengstoffen aller Art. (V. St. Amer. Pat. 1143330 vom 15. Juni 1915,

angem. 13. Dezember 1913.)

Ein neuer Sprengstoff. Chapman Schanandoah, Brooklyn. -

Granulierter Zucker 1 , Alaun 1/16, beide mit flüssigem Kaffee an-

gefeuchtet, werden mit Methylalkohol gemischt und bis zum Festwerden

eingekocht. 7/8 dieses Gemisches werden an der Verbrauchsstelle mit

1/8 Kaliumchlorat vermischt, wodurch ein sehr kräftiger Sprengstoff

entsteht. Die Sicherheit der Handhabung und des Transports wird

durch diese Trennung erreicht. Die Darstellung ist einfach und billig.

(V. St. Amer. Pat. 1141009 v. 25. Mai 1915, angem. 18. April 1914.)

Vergl. hierzu Sprengstoff aus Zucker.2)

―

Ein neuer Sprengstoff. Georg Burgschmiet , Morden, Manitoba,

Can. Trockner gepulverter Ammoniaksalpeter wird zuerst mit Nitro-

körpern der aromatischen Reihe, dann mit geringen Mengen organischer

Körper ohne Erhitzung vermischt, z. B. Ammoniaksalpeter 80 %, Dinitro-

toluol 18 %, Holzkohle und Holzmehl 2 %. Für stärkere Wirkung ist

Tetranitronaphthalin 15 %, für schwächere Dinitrotoluol 28 % unter ent-

sprechender Verminderung oder Steigerung von Salpeter zu wählen.

(V. St. Amer. Pat. 1139 339 v. 11. Mai 1915, angem. 12. Januar 1914.)

Ein neuer Sprengstoff. Clifford A. Woodbury, Chester, Penns.

Niedrig gefrierende Dynamite werden durch ein Gemisch von Nitro-

glycerin, Nitrozucker und organischen Nitrokörpern mit den üblichen

Bestandteilen erhalten. Diese Sprengstoffe haben einen sehr niedrigen

Schmelzpunkt (-1° C.), sie bleiben selbst bei Unterkühlung tage- und

wochenlang flüssig bei -18 bis -23 ° C. Ihre Darstellung weicht nicht

von derjenigen der bekannten Dynamite ab. Z. B. werden aus Nitro-

glycerin 30 %, Nitrozucker 4 %, Trinitrotoluol 10 %, Natriumnitrat 42 %

Holzmehl 13 %, Kalk 1 %, durch Zusatz von Nitrobaumwolle 1 % niedrig

gefrierende Nitrogelatine von kräftiger Sprengwirkung erhalten. (V. St.

Amer. Pat. 1149487 vom 10. August 1915, angem. 14. Januar 1914.) ll

/09

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 194.
¹) Chem.-Ztg. Repert. 1915, S. 153. 2) Ebenda 1915, S. 497.
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27. Faserstoffe. Cellulose. Papier. Plastische Massen.*)

Neuere Textilfaserstoffe. W. Massot. Die DEUTSCHE FASER-

STOFFGESELLSCHAFT M. B. H. in Fürstenberg i. Meckl. bringt seit einiger

Zeit neue Faserstoffe in den Handel. Solidonia ist ein Material, welches

neben schönem Glanz angenehmen Griff besitzt und auch seiner guten

Färbbarkeit halber guten Eingang zu finden verspricht. Die Faser wird

als Rindenbastfaser bezeichnet. Sie findet Verwendung als Zusatz zu

Wolle für Tuche, Decken , Filze , Trikotagen, Strumpfgarne usw. und

läßt sich nach Streich- und Kammgarnmethoden verspinnen , so daß

ihr eine Bedeutung für die Verwertung unserer Kunstwollbestände zu-

fällt. Die mikroskopischen Eigenschaften, welche näher angegeben sind,

zeigen weitgehende Übereinstimmung mit denen der Nesselfasern, und

wenn man die große Ähnlichkeit der Solidonia mit den deutschen,

auch den chinesischen Nesselfasern betrachtet, so erscheint die Annahme

gerechtfertigt, daß eine Faser aus der Familie der Urticaceen hier vor-

liegt. Cellonia, welches Fasermaterial auch in der Lanella- oder Pflanzen-

wolle enthalten ist, zeigt mikroskopisch große Ährlichkeit mit Jute und

soll von einer wildwachsenden Pflanze Posidonia australis abstammen,

die längs des Spencer Golfes große Strecken bedeckt. (Leipz. Monatsschr.

Textil-Ind. 1916, Bd. 31 , S. 21.) x

Alte und neue Textilpflanzen. Oswald Richter. (Ernährung

d. Pflanze 1915, Bd. 11 , S. 141-145, 150-151 , 157-159, 166–168,

174-177 u. 181-184.) r

Gewinnung reiner Brennesselfaser. A. Herzfeld. Da die

Nesselfaser derzeit wieder Wichtigkeit erlangt hat, erinnert Verf. an Ver-

suche, die er vor 30 Jahren ausführte, um festzustellen, weshalb die

Entfernung des sog. Nesselharzes (unrichtig auch Nesselgummi genannt)

so große Schwierigkeiten bietet; es ergab sich, daß diese der Isolierung

der Faser so hinderliche Substanz in Wirklichheit ein Gemenge von

Fetten , Fettsäuren und viel Chlorophyll ist und durch Chemikalien

nicht wohl entfernt werden kann, weil diese es den unzerkleinerten

Pflanzen nicht zu entziehen vermögen. (Ztschr. Zuckerind. 1916,

Bd. 66, S. 437.) 2

Die Anlage von Nesselfeldern. H. Schürhoff. (Leipz. Monatsschr.

Textil-Ind. 1916, Bd. 31 , Wochenber. S. 182.) x

Die Leitung von Textilveredlungsbetrieben und der Krieg. W.

Zänker. (Färber-Ztg. 1916, Bd. 27, S. 81.) x

Walzenlagerung für Strähngarn-Mercerisiermaschinen mit einem

sich um eine senkrechte Achse drehenden Revolver für die in gemein-

samer wagerechter Ebene angeordneten Garnspannwalzenpaare mit parallel

zu einander liegenden Walzen. Niederlahnsteiner Maschinenfa-

brik G. m. b. H. , Niederlahnstein am Rh. (D. R. P. 291539 vom

31. August 1913.) i

Herstellung von Fäden, welche den geknüpften Hanf ersetzen.

Fibern Manufactur Akt. - Ges. , Zürich i. d. Schweiz. Die ge-

sponnenen Fäden aus Seide, Baumwolle , Ramie , Jute , Wolle oder

Papier werden mit einer Appretur überzogen , welche kochendem

Wasser widersteht. Beispielsweise werden die gesponnenen Fäden mit

einem Kolloid, wie Leim, Gelatine, Albumin oder Casein in verschiedenen

Konzentrationsgraden behandelt und dann noch feucht oder getrocknet

durch eine Lösung von Formaldehyd gezogen. Man kann auch einen

Überzug von Albumin durch Hitze zum Koagulieren bringen. Die

erhaltenen Fäden sollen sich besser als geknüpfter Hanf zu Geflechten

verarbeiten und sich ebenso wie dieser am fertigen Geflecht oder selbst

am fertigen Hute färben lassen, ohne daß die durch die Appretur er-

reichte elastische Steife des Fadens beeinträchtigt wird, und ohne daß

sich der Faden aufdreht. (D. R. P. 292214 vom 19. Juni 1915.) i

Vorrichtung zum Trocknen von Holzstoff , Cellulose , Papier

oder Pappe in Bahnenform , wobei das zu trocknende Material auf

Förderbahnen ruhend im Zickzackweg durch einen Trockenraum

geführt wird. Leo Arnemann Lyche, Vestfossen in Norwegen.

Die durch zickzackförmig ineinander laufende Förderbahnen gebildeten

und begrenzten Kanäle werden durch die zu trocknende Cellulose- o. dgl .

Bahn in voneinander getrennte Räume geteilt. Dabei wird die zur

Trocknung dienende heiße Luft an einem Ende dieser Räume ein-

geführt und am anderen Ende abgeführt, so daß sie die zu trocknende

Bahn entlang strömt und sie unmittelbar bestreicht. (D. R. P. 292322

vom 16. April 1915.) i

Wiedergewinnung der beim Sulfitzellstoffkochverfahren ab-

geblasenen schwefligen Säure und ihre Nutzbarmachung für eine

hochhaltige Sulfitlauge. Carl Busch Thorne, Hawkesbury in

Ontario, Canada. Die abgeblasene Lauge wird , nachdem aus ihr

durch Druckverminderung in einem Kessel ein Teil der schwefligen

Säure gasförmig in Mischung mit Dampf abgetrennt worden ist, nach

*) Vergl. Chem .-Ztg. Repert. 1916, S. 178.

genügender Abkühlung zur Berieselung des Laugenturmes mitverwendet.

während das in dem genannten Trennkessel abgetrennte Gemisch von

schwefliger Säure und Dampf nach gehöriger Abkühlung in einem

Rieselturm , welcher mit säurefestem Material angefüllt ist , von der in

diesen Turm eingeführten , aus dem Laugenturm kommenden Lauge

aufgenommen wird. Die Abbildung zeigt eine nach dem Kalkmilch-

verfahren arbeitende Anlage. Mit 45 ist der Kocher, mit 47 der Trenn-

kessel, mit 52 der mit säurefestem Material gefüllte Rieselturm, mit 72

der Vorratsbehälter für die fertige Turmlauge bezeichnet. Durch die

Leitung 48 strömt

die schweflige

SäurenebstDampf

in den Rieselturm

52, nachdem sie

den Kühler 49

passiert haben.

Die Leitung 50

führt die Lauge

aus dem Trenn-

67

63.

48

ww 50

69

kessel 47 ab und durch einen Kühler 51. Die Herstellung der Lauge

mittels Kalkmilch geschieht in üblicher Weise in den miteinander ver-

bundenen Bottichen 56, 57 und 58. Aus dem Schwefelbrenner 67

strömt SO₂ durch die Leitung 66 zunächst in den Behälter 56 und

von dort durch die Leitungen 60 in die Behälter 57, 58. Ein kleiner

mit Kalkstein gefüllter Turm 54 ist zwischen die Kalkmilchbottiche

und den Rieselturm 52 eingeschaltet. In diesen Turm 54 wird die in

dem Bottich 56 enthaltene Lauge durch das Rohr 63 oben eingepumpt,

ebenso wird in diesen Turm oben die aus dem Trennkessel 47 kommende

Lauge durch das Rohr 50 geleitet. Unten wird in den Kalksteinturm 54

durch eine Abzweigung des Rohres 66 SO geleitet, welche infolge des

durch die Leitung 64 ausgeübten Zuges dem Gemisch von frischer

Lauge aus dem Bottich 56 und von Ablauge aus dem Trennkessel 47

entgegenströmt. Die so in dem Kalksteinturm 54 erzielte Lauge wird

mittels der Pumpe 69 durch das Rohr 70 in den Rieselturm 52 be-

fördert und nimmt beim Herunterrieseln durch diesen Turm die von

unten her durch die Leitung 48 zugeführte schweflige Säure auf.

(D. R. P. 291854 vom 7. November 1913.) i

Die Holznot in Deutschland und England während des Krieges.

Hugo Kühl. (Chem. Ind. 1915, Bd. 38, S. 387-388.)
r

Unschädlichmachen des Harzes der für die Papierfabrikation

bestimmten Holzcellulose mit Hilfe eines Füllstoffes, wie Talkum ,

Kaolin, Schwerspat oder dgl. Sigvard Fredrik Lagermarck und

William Sverdrup , Bön (Eidsvold) in Norwegen. Bei schnell-

laufenden Papiermaschinen tritt das der Holzcellulose regelmäßig in

gewissen Mengen anhaftende Harz sehr unliebsam auf , bei der Her-

stellung dünner Papiere ist es selbst bei langsam laufenden Maschinen

lästig. Nach vorliegender Erfindung wird zur Beseitigung der lästigen

Wirkung des Harzes ein Füllstoff (Talkum, Kaolin, Asbestpulver, Schwer-

spat) verwendet, und zwar wird dieser erst dann der Cellulose zu-

gesetzt, wenn diese aus dem Kocher entfernt, abgetropft und aus-

gewaschen ist, aber ehe das Verdünnungswasser zugesetzt ist. Das

Harz soll dabei durch seine Umhüllung mit Talkum oder dergl. seine

Klebrigkeit verlieren. Die Cellulose wird darauf in üblicher Weise

durch den Sandfang und die Siebe zu den Entwässerungsmaschinen

geleitet. Die Menge des der Cellulose zugesetzten Talkums o. dgl.

beträgt etwa 8 %. (D. R. P. 291379 vom 15. Mai 1914.)
i

Herstellung von Trockenfilzen für die Papierfabrikation. Karl

Ferster, Wien. Garne aus verfilzbarem Faserstoff (z. B. Wolle)

werden walzenförmig in mehreren sich kreuzenden Lagen gewickelt

und sodann untereinander verfilzt. (D.R. P. 291 464 v. 10. Juli 1914.) i

Stoff für Unterkleidung aus Papier. Alfred Scheurig, Neu-

kölln. Der Stoff besteht aus zwei oder mehr Lagen Kreppapier

mit einer dazwischen liegenden, durch Versteppen mit ihnen ver-

bundenen, großmaschigen Gewebeschicht zur Erhöhung der Festigkeit.

(D. R. P. 291978 vom 4. Dezember 1914.)
i

—

--
Über Cellonierung. M. Bottler. Cellon wird als nicht feuer-

gefährlicher Ersatz in der Automobilindustrie und als neues , bisher

vollkommen fehlendes Material im Flugzeugbau gebraucht. In Gestalt

der Cellon- Aeroplanlacke, die auf den Tragflächen der Aeroplane

einen emailleartigen , wasserdichten und in hohem Grade gasdichten

Überzug erzeugen, findet Cellon ebenfalls in der Aviatik Verwendung.

Sehr wertvoll sind Cellonlacke als Schutzmittel gegen Rostbildung von

Eisen, besonders auch für elektrische Leitungen aus Eisendraht, da sie

isolierend wirken. Für deren Montage findet auch Cellonkitt Verwen-

dung. (Kunststoffe 1916, Bd. 6, S. 56.)
x
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29. Färberei. Anstriche. Imprägnierung. Klebemittel.*)

Farbennamen. HugoHillig. - Eine Betrachtung der historischen

Entwicklung der Farbenempfindungen und Farbenbezeichnungen und

ferner eine Besprechung der Vorrichtungen zur Beschreibung, Messung

und optischen Analyse von Farben bezw. Färbungen. (Färber-Ztg. 1916,

Bd. 27, S. 40, 58 u. 68.) x

Praktiker oder Chemiker als Färbereibetriebsleiter. A. Grass.

Zur Leitung größerer Färbereibetriebe werden meist Herren mit

großer Praxis, Energie und Organisationstalent gesucht, die dem Betriebe

praktisch vorstehen können, jede Verrichtung des Arbeiters oder Meisters

selbst zu leisten vermögen, selbst flotte treffsichere Färber sind und die

sich öfter einstellenden Unregelmäßigkeiten leicht abzustellen wissen.

Diese Grundbedingungen werden nur Praktiker, die von der Pike auf

gedient haben, erfüllen können. Der Großbetrieb erfordert daneben

auch theoretische Kenntnisse, Übung in Analyse, Probefärben, Appretur-

untersuchung und Fähigkeit, die einschlägige Literatur zu verfolgen,

sowie einige kaufmännische und maschinentechnische Ausbildung. Diese

Kenntnisse wird der junge Praktiker am besten auf einer Fachschule

erwerben, um dann wieder in Färbereibetriebe zurückzukehren. Solche

für den praktischen Betrieb vorgebildeten Herren werden lieber an-

gestellt als nur akademisch gebildete promovierte Kräfte, die sich nach

ihrer wissenschaftlichen Ausbildung einige Zeit als Volontär in der

Praxis ausgebildet haben und nun die ganze Textilindustrie zu kennen

glauben. Diese Industrie verlangt nicht Chemiker oder Ingenieure,

sondern wissenschaftlich und technisch gebildete, gründlich erfahrene

Spezialpraktiker. (Färber-Ztg. 1916, Bd. 27, S. 65.) x

Licht- und Wetterechtheitsprüfungen feldgrauer und grauer

Stoffe. E. Seel und A. Sander.¹) - Die älteren Feldgrau (auf Wolle)

zeigen wegen Mangels an einem echten Beizengelb ein mehr oder

weniger starkes Verschießen nach Blau und um so mehr, je tiefer der

blaue Küpengrund auf Kosten des weniger echten Alizarinaufsatzes ge-

halten wurde. Das Verschießen nach Blau fällt bei Belichtungsversuchen

besonders auf, macht sich aber beim Tragen vielleicht nicht in diesem

Grade bemerkbar, da die Uniformen durch Staub und Schmutz stets

gelber werden und das Weiß in der Melange nachgilbt. Neben der

allgemeinen Licht- und Wetterechtheitsprüfung ist daher auch die Trag-

echtheit zu berücksichtigen. Die Mängel in der Lichtechtheit konnte

man durch Auffindung neuer Farbstoffe und Einführung neuer Färbe-

methoden überwinden. Neue Melangen von erheblich besserer Licht-

echtheit wurden mit grünlich geperlter statt ungefärbter Melierwolle

hergestellt. Seit Entdeckung des Thioindigos wurden echte Wollküpen-

farben auf den Markt gebracht, die an Schönheit und Echtheit mit

dem Indigo wetteifern. Auf dem Gebiete der Chromierfarben gelang

es ebenfalls, die Echtheiten erheblich zu verbessern, so daß heute auch

reine Chromierfarben ohne Indigogrund für das Feldgrau zugelassen

sind. Für die Hosentuche wurden kurz vor Kriegsbeginn »> normal-

graue<< Melangen aus schwarzer und ungefärbter Melierwolle eingeführt ;

schon wegen der einheitlichen, tieferen Färbung, die meist ein Chromier-

schwarz darstellt, sind diese Melangen durchaus lichtechter als die

Feldgrau. Bei der Belichtung unter Glas und im Freien von September

bis Januar verschossen die älteren vorgeküpten Feldgrau meist nach

Blau, die neueren verhielten sich besser, und besonders die mit ge-

perlter Melierwolle verhielten sich ziemlich ebenso wie die kaum ver-

änderten Küpenfeldgrau. Von zwei reinen Beizenfärbungen verhielt

sich die ältere ungünstig, die neuere gut. Zwei Proben Feldgrün

waren gut lichtecht ; die eine war vorgeküpt mit beizenfarbigem Aufsatz,

die andere rein küpenfarbig. Die Prüfung von grauen Sommerstoffen

aus Baumwolle gab die in der früheren Veröffentlichung2) mitgeteilten

Ergebnisse. Verf. sprechen zum Schluß den Wunsch aus, Reaktionen

zu finden, durch welche die als gut befundenen Färbungen schon bei

der Abnahme festgestellt werden könnten. (Ztschr. angew. Chem. 1916,

Bd. 29, S. 125.)

Daß die Echtheit der feldgrauen Färbungen stetig verbessert wird, ist eine

erfreuliche Feststellung. Die Zulassung aller in Betracht kommenden Färbe-

methoden und Farbstoffe hat offenbar auf den Wettbewerb anregend gewirkt und

gute Ergebnisse gezeitigt. x

Vorrichtung zum Behandeln von Geweben in losem Strang

für die Bleiche. Firma Fr. Gebauer, Charlottenburg. Die Vor-

richtung besitzt unterhalb der Preẞwalzen eine Einrichtung zum Durch-

führen der Ware in gespanntem Zustande. (D. R. P. 292000 vom

15. Mai 1914.) i

Die Zinnbeschwerung der Seide und ihre wirtschaftliche Be-

deutung. P. Heermann. Die Zinnbeschwerung der Seide erhält

2) Ebenda 1916, S. 179.*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 224.

1) Ebenda 1916, S. 87 u. 179.

ihre wirtschaftliche Bedeutung hauptsächlich durch die sehr erhebliche

Volumvermehrung des Fadens, welche eine große Vermehrung und

Verbilligung der Seide mit sich bringt. Alle Versuche, das Zinn durch

andere Metalle, z. B. Zirkon, zu ersetzen, waren erfolglos. Ein Verzicht

auf die Zinnbeschwerung ist aus Wettbewerbsrücksichten unmöglich.

Allerdings sollte über Beschwerung auf Verlangen Aufschluß gegeben

werden, wozu die Kleinverkäufer, die selbst vielfach von Beschwerung

nichts wissen, häufig nicht in der Lage sind, weshalb man neuerdings

Verkäuferinnenkurse eingerichtet hat. (Leipz. Monatsschr. Textil- Ind. 1916,

Bd. 31 , S. 56.) x

Die technischen Schwierigkeiten der Druckerei- und Färberei-

industrie Italiens während der historischen Periode 1914/15. G.

Tagliani. In einem am 20. November 1915 vor der SOCIETA

CHIMICA DI MILANO gehaltenen Vortrage schildert Verf. die großen

Schwierigkeiten, welche die italienische Industrie durch den Mangel an

Rohstoffen und die ungeheuerliche Steigerung der Preise (von Januar 1914

bis August 1915 z. B. Kartoffelstärke 37 : 95, kaustische Soda 28 : 95,

Anilinöl 130 : 1400, Direkte Schwarz 150 : 6000, Blauholzextrakt 80 : 320)

zu erleiden hat. Mittel und Mittelchen, die zur Abhilfe der Not an-

gewandt wurden, werden erwähnt mit der Ermahnung, die jungen Kräfte,

welche die Schwierigkeiten aus dem Wege zu räumen suchen, zu unter-

stützen, nicht aber sie durch Mißtrauen und Skeptizismus zu behindern.

(Färber-Ztg. 1916, Bd. 27, S. 53.)
x

Die Wollfärberei in Amerika und die deutschen Farbstoffe.

O. Marx. (Leipz. Monatsschr. Textil-Ind . 1916, Bd. 31 , S. 70.)

Fortschritte in der Eisfarbenerzeugung mittels der neuen

Naphthole der Chemischen Fabrik Griesheim-Elektron. F. Kunert.

- Die Naphtholderivate Naphthol AS und BS eignen sich sehr gut in

Verbindung mit Nitrosaminen zur Erzeugung sogen. Eisfarben auf der

pflanzlichen Faser in Färberei und Druck. Mischungen der Nitrosamine

mit diesen Naphtholen besitzen gute Haltbarkeit; sie sind erheblich

haltbarer als die mit dem gewöhnlichen B-Naphthol und kommen

unter der Bezeichnung Rapidechtfarben in den Handel. Die einfache

Anwendungsweise wird näher beschrieben. (Färber-Ztg. 1916 Bd. 27,

S. 49, 66 u. 86.) x

Verhalten der aus sulfoniertem Ricinusöl hergestellten Natron-

seifen gegen Säuren, Kalk- und Magnesiasalze. H. Pomeranz.

Die in der Technik vielfach angewandte sogen. Monopolseife, das Vor-

bild für viele andere Seifenpräparate, wird nach D. R. P. 113433 durch

Verseifung eines stark sulfurierten Ricinusöls mit Natronlauge gewonnen.

Die gelatinartige Konsistenz wird durch weitgehende Neutralisierung

bezw. Verseifung des Sulfurierungsproduktes mit Alkali erzielt. Nach

D. R. P. 128691 sollen mit Hilfe der Monopolseife Seifenbäder von

Niederschlägen von Kalk- und Magnesiaseifen freibleiben , indem sich

die ausgeschiedene Kalkseife mit der Gelatineseife unter Bildung des

löslichen Kalk- oder Magnesiasalzes der letzteren umsetzt, eine mit allen

Erfahrungen der Chemie in Widerspruch stehende Annahme. Jedes

Natronsalz der höheren Fettsäuren vermag beschränkte Mengen von

fettsaurem Kalk oder Magnesia in seinem Überschuß zu lösen. Diese

Eigenschaft kommt auch der Monopolseife und dem Sulforicinat zu.

Das Kalksalz der Ricinusölsulfosäure ist ähnlich dem der Ricinusölsäure

in Wasser unlöslich , wird aber auf Zusatz des Natriumsalzes zu einer

Kalklösung als schmierige dicke Masse, die ihre Beschaffenheit auch

anderen fettsauren Kalksalzen mitteilt, abgeschieden. Das Magnesium-

salz der reinen Sulforicinölsäure ist in Wasser löslich ; ein Gemisch

von sulfuriertem und unsulfuriertem ricinölsaurem Natron wird auf Zu-

satz von Magnesiumlösung ganz gefällt. Die günstige Wirkung der

Monopolseife beim Färben in kalkhaltigem Wasser ist lediglich auf die

nicht mehr käsige Form der sich ausscheidenden Kalkseife zurückzu-

führen. Es können sich auch nicht feste körnige , nur schwer wieder

abzulösende Massen auf der Faser ablagern ; die Kalkseife tritt vielmehr

als fein verteilte Emulsion auf, die nach längerem Stehen als schwerer,

öliger Satz zu Boden fällt. Nur in diesem Sinne kann man von »
»Kalk-

beständigkeit<< sprechen. Günstiger ist das Verhalten gegenüber Magnesia-

salzen, wodurch sich ihre vorteilhafte Verwendung für magnesiahaltige

Dextrinappreturen erklärt. Unter » Säurebeständigkeit ist die Eigen-

schaft zu verstehen , auch bei Entziehung von Alkali durch Säure in

Wasser löslich zu bleiben. Nur bis zu 1/4 neutralisierte Ricinusölseife

gibt schon mit Wasser eine klare Lösung ; bei der Monopolseife zeigt

sich dies noch stärker. Die reine Sulforicinusölsäure und ihr saures

Natriumsalz wird durch kräftige Mineralsäuren ausgeschieden , bleibt

aber in Gegenwart ganz verdünnter Mineralsäuren noch gelöst. Orga-

nische Säuren zeigen keine aussalzende Wirkung. (Leipz. Monatsschr.

Textil-Ind. 1916, Bd. 31 , S. 33.) x

Verlag der Chemiker-Zeitung Otto v. Halem in Cöthen (Anhalt). Druck von August Preuß in Cöthen (Anhalt).



Chemisch -Technisches Repertorium

Übersicht über das Gesamtgebiet der reinen und angewandten Chemie

Cöthen, 22. Juli 1916.
Beilage zur Chemiker-Zeitung Nr. 87/89.

Herausgeber: Dr. v. Vietinghoff-Scheel in Berlin.

40. Jahrgang. Seite 245-256.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Walter Roth in Cöthen.

Apparate.

Inhalt: 6. Chemie der Pflanzen und Tiere. Agrikulturchemie.

11. Anlagen. Kraft- und Arbeitsmaschinen.

14. Beleuchtung. Heizung Kühlung.

23. Tierische Stoffe. Gerberei. Leimsiederei.

7. Nahrungs- und Genußmittel. Futtermittel. Gerichtliche Chemie.

13. Brennstoffe. Feuerungen. Öfen. Generatoren. Dampfkessel.

15. Wasser. Abwässer.
16. Anorganisch - chemische Industrie. Düngemittel.

24. Öle. Fette. Kerzen. Seifen. 30. Eisen. 31. Metalle.M

6. Chemie der Pflanzen und Tiere. Agrikulturchemie. *)

Schnellmethoden zur quantitativen Bestimmung von Eiweiß und

Zucker im Harn . E. Lenk. Es werden Ausführungsformen be-

schrieben, die ohne besondere Übung die Bestimmung für Eiweiß in

höchstens 10 Min., für Zucker in höchstens 3 Min. gestatten. Die Be-

stimmung des Eiweiß erfolgt nach ESBACH, es wird nur durch Zusatz

einer kleinen Messerspitze von pulverisiertem Bimsstein das Absetzen

des Niederschlages beschleunigt. Nach der üblichen Beschickung und

dem Zusatz von Bimsstein wird das Röhrchen mit einem Kautchuk-

stopfen verschlossen und etwa zehnmal umgewendet (nicht schütteln !),

worauf sich der Niederschlag sehr schnell und vollständig absetzt, ohne

in seinem Volumen von der kleinen Bimssteinmenge praktisch beeinflußt

zu werden. Bei der Bestimmung des Zuckers durch Titration mit

FEHLING Scher Lösung braucht man zur Erkennung der Endreaktion

das jedesmalige Absetzen das Niederschlages nicht abzuwarten, kann

vielmehr direkt die trübe Flüssigkeit mit essigsaurer Kaliumferrocyanid-

lösung tüpfeln, da der etwaige Ferrocyanniederschlag vom Kupferoxydul

leicht zu unterscheiden ist. (D. med.Wochenschr.1915, Bd . 41 , S.1281 .) sp

Neue Indicanreaktionen. A. Jolles. Im Anschlusse an die

Methode des Indicannachweises mit Thymol wurde geprüft, ob gemein-

same Oxydation von Indoxyl mit anderen aromatischen Hydroxylderivaten

auch das Auftreten charakteristischer Farbstoffe zur Folge hat. Als

wirksam erwiesen sich namentlich Xylenol 1 : 4 : 5 und 1 : 3 : 4, p-Brom-

thymol und a-Naphthol. Bei Verwendung des letzteren tritt eine außer-

ordentlich intensive Blaufärbung auf, die beim Schütteln mit Wasser in

Violett umschlägt. Es entstehen bei der Reaktion die beiden schon

von FRIEDLÄNDER aus Isatinchlorid und α-Naphthol dargestellten Isomeren

2-Naphthalin-2-indolindigo und 4-Naphthalin- 2- indolindolignon. Der

Indicannachweis mit a-Naphthol ist eben so empfindlich wie der mit

Thymol, es können noch 0,003 mg Indican in 10 ccm Flüssigkeit er-

kannt werden. Zur quantitativen Bestimmung ist das Naphthol weniger

geeignet, weil das Mengenverhältnis der entstehenden Verbindungen

offenbar kein konstantes ist. Naphtholsulfosäure 1 : 4 liefert auch einen

Farbstoff, der aber in Wasser in stärkerem Grade, in Chloroform un-

zulänglich löslich und deshalb für den Nachweis nicht geeignet ist.

(Sonderabdr. a. Ztschr. physiol. Chem. 1915, Bd. 95, S. 29.)

----

-

sp

Der
Urochromogenreaktion und Diazoreaktion. M. Levy.

Ausfall beider Reaktionen ergibt im einzelnen wohl einige Abweichungen,

im ganzen aber so große Übereinstimmung, daß im Felde die Uro-

chromogenreaktion die Diazoreaktion ersetzen kann, wenn man nur, der

Mahnung RHEINS entsprechend, die Ablesung nicht vor Ablauf einer

halben Minute vornimmt. (D. med.Wochenschr. 1915, Bd . 41, S. 1212.) sp

Der Kalkgehalt der Galle und seine Bedeutung für die Bildung

der Gallensteine. L. Lichtwitz und Fr. Bock. Calcium findet

sich in allen Gallensteinen , in radiären Cholesterinsteinen nur wenig,

in allen anderen Formen mehr. Es entstammt der Galle , und sein

Gehalt beim normalen Menschen beträgt darin , je nach Eindickungs-

grad und Gehalt an Kalksedimenten, 85-352 mg für 1000 g. Im

Inhalt entzündeter Gallenblasen läßt sich ein wesentliches, gesetzmäßiges

Ansteigen nicht nachweisen . Bei Fistelgalle aus einer frischen Fistel

fanden sich für 1000 g 65,1-83,9 mg Ca , in einem Falle von per-

manenter Gallenfistel, wo wiederholt schwere Anfälle von entzündlichem

Gallenverschluß eintraten und die Galle an Trockensubstanz sehr arm

war, 40-90,4 mg; an drei Anfallstagen zeigte sich hier eine geringe

Steigerung des Calciumgehaltes , außerdem aber große, mit diesen

Gallen entleerte Schleimgerinnsel sehr erheblich durch Bilirubinkalk ver-

krustet, so daß die Konzentration des Calciums im Schleim 4- bis 5 mal

höher als in der Galle war. (D. med. Wochenschr. 1915, Bd.41 , S. 1215.) sp

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 221.

w

-
Zur Frage der Fermentanpassung. J. Koopmann. Ein Ein-

fluß der Nahrung auf die Ptyalinwirkung und die Reaktionsgeschwindig-

keit ist nicht nachzuweisen ; dieser Einfluß ist aber anzunehmen. (Intern.

Ztschr. physikal. chem. Biologie 1915, Bd. 2, S. 266-271 .)
ae

Bezüglich derTemperaturabhängigkeit des Sauerstoffverbrauches

tierischer Organismen. Aristides Kanitz. (Intern. Ztschr. physikal.

chem. Biologie 1915, Bd. 2, S. 272-278.)
ae

Über das Fibrin und die Lehre der Blutgerinnung. E. Hekma.

Historische Zusammenfassung. (Intern. Ztschr. physikal. chem. Bio-

logie 1915, Bd. 2, S. 279-369.)
ae

Über die Wirkungen einiger aromatischer Arsenoverbindungen.

Gräfin Koenigsmarck. Untersucht wurden o- und p-Arsenobenzoe-

säure an Kaltblütern, Kaninchen, Hunden und am Kalbe. Sie sind im

Gegensatze zu Salvarsan ungemein giftig. Neben der Niere kann auch

die Magenschleimhaut, namentlich durch die o-Verbindung, geschädigt

werden. Seltener war die Leber verändert. Die o-Verbindung ist giftiger

als die p-Verbindung. (Inaug.-Diss. Rostock 1915.) sp

Über Quellung und Keimung von Pflanzensamen. I. Traube

und T. Marusawer. Stark quellungsbefördernd wirken Basen,

weniger die meisten indifferenten Narkotika mit großer Oberflächen-

aktivität, quellungshemmend wirken Zuckerarten, Glycerin, Salze sowie

auch Säuren, am meisten die höheren Fettsäuren. Für die eiweißhaltigen

Hülsenfrüchte, wie Erbsen usw., sind im allgemeinen die Quellungen

und Quellungsunterschiede größer als für Gerste. Narkotika wirken

quellungshemmend. Bei den Keimungsvorgängen bilden Quellungen

nicht die Hauptrolle. Indifferente Narkotika bewirken meist eine echte

Narkose, die vielfach auf reversibler Verminderung von fermentativen

Reaktionsgeschwindigkeiten beruhen dürfte. In manchen Fällen treten

irreversible Schädigungen ein. Auch das bei den Tieren der Narkose

vorausgehende Erregungsstadium findet bei den Pflanzen ein Analogon.

Für die Säuren sind die Schädigungen von Keimung und Wachstum

vielfach mehr irreversibler Natur als für indifferente Narkotika. In be-

stimmten geringen Konzentrationen wirken die Säuren vielfach stark

erhöhend auf die Keimungsgeschwindigkeit von Samen (namentlich

Citronensäure). Die Schädigung von Keimung und Wachstum geht

vielfach nicht parallel. (Int. Ztschr. phys.-chem. Biol. 1915, II , S. 370.) ae

Beitrag zur Bestimmung der citronensäurelöslichen Phosphor-

säure nach der Eisencitratmethode. N. Zachariades und J. Czak.

-In der Broschüre : »Die Eisencitratmethode zur Bestimmung der

citronensäurelöslichen Phosphorsäure in Thomasmehlen « veröffentlichte

M. POPP eine gründlich durchgearbeitete Modifikation der alten WAGNER-

schen Eisencitratmethode.¹) Schon seit Jahren, bevor noch die Poppsche

Methode in ihrer endgültigen Form allgemeiner bekannt war, arbeiteten

reichsdeutsche Versuchsstationen bereits nach dieser Methode, und bei

Massenanalysen wurden gute Resultate erzielt; allerdings weicht die

Ausführungsmethode von der veröffentlichten endgültigen Poppschen

Modifikation etwas ab. Verf. haben an 15 Thomasmehlen nachgeprüft,

inwiefern diese Abweichungen für die Praxis von Bedeutung sind.

Hinsichtlich der Übereinstimmung der Ergebnisse mit denen der Darm-

städter Methode wird auf eine Arbeit F. PILZ'2) verwiesen. In der

gleichen Abhandlung wird die Poppsche Methode auch mit der LORENZ-

schen verglichen. Der Darmstädter Salzsäuremethode gegenüber besitzt

die Poppsche Eisencitratmethode den Vorteil größerer Genauigkeit, der

LORENZ Schen Methode gegenüber den der Billigkeit, beiden Methoden

gegenüber den Vorteil des raschen und einfachen Arbeitens. Eine

einzelne Bestimmung dauert nur 11/2 Std. (Ztschr. landw. Versuchsw.

in Österr. 1915, Bd. 18, S. 472.)

1) Vergl. auch Chem.-Ztg. 1916, S. 257.

2) Ztschr. landw. Versuchsw. in Osterr. 1914, Bd . 17 , S. 55—91 .

g
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7. Nahrungs- und Genußmittel. Futtermittel. Gerichtliche Chemie. *)

Vom Euter stammende Zellen in der Milch. R. S. Breed.

Die Untersuchung der Milch von 122 Kühen führte zu folgenden Er-

gebnissen: 1. In der Milch sämtlicher Kühe und während der ganzen

Melkperiode werden Zellen von zwei ganz verschiedenen Arten aus-

gestoßen, in der Mehrzahl Leukocyten, in geringerer Zahl Epithelzellen

und Kerne oder andere Bruchstücke von solchen. Die Epithelzellen

sind allem Anschein nach identisch mit den Kolostrumkörperchen der

meisten früheren Autoren. 2. Nach den bisherigen Ergebnissen findet

sich die größte Durchschnittszahl von Zellen bei Kolostralmilch, wenn

auch gelegentlich gleich hohe Zahlen sich während der Laktations-

periode zu jeder Zeit finden und besonders hohe gerade während

ihres letzten Teiles aufzutreten scheinen, dessen Durchschnittszahlen

indessen nicht ausgesprochen höher als die des früheren Teiles sind.

3. Es finden sich ausgesprochene Abweichungen der Tageszahlen,.

deren Ursachen noch nicht erkannt wurden, kein beständiges Verhältnis

zwischen derZellenzahl in der Vormilch und den folgenden Abstrichen, aber

eine ständige Zunahme in diesen. Die einzelnen Viertel eines Euters zeigen

untereinander nicht geringere Abweichungen in Zahl und Art der Zellen,

als verschiedene Euter. 4. Von den 122 Kühen gaben 59 Zellenzahlen

unter 500 000 für 1 ccm, 36 solche zwischen 500 000 und 1000 000,

27 noch höhere. Der Durchschnittswert war 868 000. 5. Beziehungen

zwischen der Zellenzahl und spezifischen bakteriellen Infektionen des

Euters konnten nicht festgestellt werden. Es war daher auch nicht

möglich zu entscheiden, ob die Abstoßung großer Mengen von Zellen

oder von besonderen Zellarten in Verbindung mit Streptokokken oder

anderen Bakterien irgendeine sanitäre Bedeutung hat. 6. Melkung durch

Vakuummaschine scheint eine etwas geringere Zellenzahl zu bedingen

als Handmelkung. Beträchtliche Verschiedenheiten in der Höhe des

Vakuums waren ganz ohne Einfluß. Es ergab sich kein Grund für

die Annahme, daß Wechsel in der Höhe oder hohes Vakuum an sich.

die Abstoßung übermäßiger Mengen von Zellen oder Austritt von Blut

aus dem Innern des Euters veranlassen. 7. Die Methode der trockenen

Milchausstriche hat sich durch Einfachheit und Zuverlässigkeit bewährt

und bietet noch den Vorteil, daß im gleichen Präparat auch die Bakterien

gezählt werden können. Die von früheren Forschern benutzte Methode,

die Zellen im Sediment nach Zentrifugieren zu zählen , läßt nur ganz

allgemeine Beziehungen erkennen. (Sonderabdr. aus Bulletin Nr. 380

der New York Agricultural Experiment Station, S. 139.) sp

Kühl- und Wärmschrank für Butter und andere Nahrungsmittel.

Johann Möntenich , Bonn a. Rh. Der Schrank besteht aus drei

um das Buttergefäß zu stellenden segmentartigen Zinkbehältern, welche

gelenkig miteinander verbunden und mit einer wärmeisolierenden Ver-

kleidung versehen sind. (D. R P. 292179 vom 4. Juni 1914.) i

Vitamine und akzessorische Nährstoffe. H. Boruttau.

med. Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S. 1208.) sp

(D.

Bei
Bestimmung des Fettes in Kakaowaren. W. Lange.

Benutzung des SOXHLETSchen Apparates dauert die völlige Entfettung

von Kakaopulver und -masse sehr lange , bis 25 Std. Dabei gehen

dann auch die Alkaloide in merklicher Menge und u. U. auch andere feste

Bestandteile mit in den Extrakt. Es wird zur Extraktion der folgende

Apparat empfohlen : Auf ein weithalsiges widerstandsfähiges Kölbchen

von etwa 250 ccm ist mittels eines Gummistopfens , durch den ein

zur Luftpumpe führendes, am unteren Ende verengtes und umgebogenes

Knierohr zur Pumpe führt, ein Filterrohr (3,5-4 cm weit, im er-

weiterten Teil etwa 8 ccm lang) aufgesetzt, in das eine WITTSche Filter-

platte mit 4-1 mm großen Öffnungen eingeschliffen ist. Diese wird

durch Eingießen einer Asbestaufschwemmung und Absaugen mit einer

3-4 cm dicken Asbestschicht bedeckt und mit Wasser durchspält, bis

keine Fasern mehr durchgehen. 5--10 g Kakaopulver oder die auf

einer Gewürzreibe zerkleinerte Schokolade bezw. Kakaomasse werden

ohne Zusatz von Sand o. dgl. in das Filterrohr gebracht, mit einem

Glasstabe geebnet, dann mit 10-15 ccm Äther übergossen und locker

bedeckt (Uhrglas oder Kork mit Seitenrille). Wenn die Fettlösung ab-

zutropfen beginnt, wird vorsichtig abgesaugt. Das Verfahren wird unter

jedesmaliger Verwendung von je 7-10 ccm Äther wiederholt, bis im

ganzen etwa 100 ccm verbraucht sind. Dann wird das Kölbchen gegen

ein anderes vertauscht und die Extraktion in gleicher Weise mit im

ganzen etwa 50 ccm Äther fortgesetzt. Zeigen sich während der Ex-

traktion in der Masse Risse oder Öffnungen, so muß sie nach dem

Übergießen mit Ather aufgerührt werden , ehe die Lösung wieder ab-

gesaugt wird. Die ganze Extraktion erfordert so nur 1/2-3/4 Std .

Das nach Abdestillieren des Äthers hinterbleibende Fett kann nicht,

wie in den >>Vereinbarungen angegeben, in einer Stunde im Dampf-

trockenschrank mit Sicherheit bis zur Gewichtskonstanz getrocknet werden,

besonders nicht in enghalsigen Kölbchen. Die Erhitzung muß vielmehr

bis zur Feststellung der Konstanz vorgenommen werden. Die Bestimmung

des Fettgehaltes in 9 Kakaoproben von den Firmen J. D. Riedel und

SAROTTI ergab 50,91 % (Venezuela, Caracas) bis 57,30 % (Kamerun) .

(Sonderabdr. a. Arb. a. d. Kaiserl. Ges. 1915, Bd. 50, S. 149.) sp

insbesondere von Kakaomassen. Weser-Werke Kakao- und Schoko-

Seitliche Abdichtung für Walzen zum Mahlen breiiger Massen ,

lade-Akt. - Ges. , Bremen. Bei Vorhandensein von drei oder mehr

Walzen bilden die Dichtungsteile durch Verbindungsstücke eine zu-

sammenhängende Platte von solcher Gestalt , daß die etwa zwischen

Dichtungsplatte und Stirnfläche der Walzen gelangende Masse wieder

auf die nächstuntere Walze zurückfallen kann.

1. August 1914, Zus. zu Pat. 291454.)

(D. R. P. 292 297 vom

Die Bestimmung des Coffeins in Tee nach dem Sublimier-

verfahren. E. Philippe. Mit vorliegender Arbeit widerlegt Verf.

alle Einwände, die gegen die in das Schweiz . Lebensmittelbuch ¹)

aufgenommene Coffeinbestimmung in Kaffee und Tee erhoben werden

können, und dehnt seine früheren Untersuchungen über quantitatives

Sublimieren2) auf die Coffeinbestimmung in Tee zu folgender Methode

aus: In einem Scheidetrichter von 1/21 werden 3 g in einer Handmühle

fein gemahlener Tee mit 10 ccm Ammoniak bis zur völligen Benetzung

stehen gelassen. Das Mahlen hat sich, entgegen der Angabe KELLERS,³)

als zweckmäßig erwiesen. Viermaliges Ausschütteln mit je 50 ccm

Chloroform bewirkt vollständiges Ausziehen des Coffeins. Nach Filtrieren

der Auszüge durch ein kleines Faltenfilter wird das Chloroform ab-

destilliert und der Rückstand mit 120 ccm Wasser und 20 ccm n/10-

H2SO4 auf freier Flamme gekocht. Zur Entfernung der mitgelösten

Verunreinigungen wird mit 50 ccm Äther ausgeschüttelt. Die abgetrennte

Coffein-H2SO4 -Lösung wird ammoniakalisch gemacht und wie zu Anfang

mit CHCl3 ausgeschüttelt ; die filtrierten und vereinigten Auszüge ver-

dunstet man nach Abdestillieren des Chloroforms in einer flachen

Glasschale ohne Ausguß und sublimiert den Rückstand in dem dazu

dienenden Apparat. Bei der Entfernung der Verunreinigungen durch

Äther geht eine geringe Menge des darin schwerlöslichen Coffeins

verloren, wofür als Korrektur dem Resultat 0,06 % zuzuzählen sind.

(Mitt. Schweiz. Ges.-Amt 1915, Bd. 6, S. 177.) Wo

Die Eosinfärbung des Futtergetreides. Fr. Schanz. Die

Verfügung des Bundesrates , zu Futterzwecken verschrotetes Getreide

mit Eosin zu färben , bringt die Erfahrungen mit Futtergerste in Er-

innerung. Obwohl die Versuche im Reichsgesundheitsamt die völlige

Unschädlichkeit der für diese vorgeschriebenen Eosinfärbung ergeben

hatten, zeigten sich in der Praxis bei den so gefütterten Tieren, wenn

sie ins Freie kamen, schwere Erkrankungen und Todesfälle. Verf. konnte

diesen Unterschied früher dadurch aufklären , daß Eosin als mächtiger

Photokatalysator die schädliche Wirkung intensiver Belichtung steigert.

Er warnt daher auch vor der neuerlichen Verwendung dieser Substanz

als Zusatz von Futtermitteln , um so mehr als dadurch eine spätere

Übertragung auf den Menschen erfolgen kann, und bei der erheblichen

Wirksamkeit selbst kleinster Mengen namentlich die Soldaten im Felde

gefährdet sein würden. (Sonderabdr. a . Dresd. Anz. 1915, Nr. 281.) sp

Kriminalistische Giftstudien. A. Abels. - I. Arzneimittel zur

Erregung des Geschlechtstriebes. In diesem Nachtrage zu einem früher¹)

veröffentlichten Aufsatze erwähnt Verf. verschiedene ihm daraufhin zu-

gegangene Zuschriften , besonders bezüglich Verwendung der >> Mai-

würmer<< und eigentlichen Canthariden. H. GROSS hat in einer An-

merkung zu dem erwähnten Aufsatze darauf hingewiesen, daß in den

Alpenländern Gyrinus natator bei Haustieren, vielleicht auch bei Menschen,

als brunsterregendes Mittel verwendet werde. Verf. erhielt eine Sendung

Gyriniden, die Gyrinus goncinnus und G. striatus enthielt. Er läßt

es dahingestellt, ob die Taumelkäfer wegen etwaigen Gehaltes an

spezifisch wirkenden Bestandteilen Verwendung finden (GROSS gibt in

einer neuerlichen Anmerkung an , daß sie an den Gliedern ebenso

einen öligen Saft abscheiden, wie die Meloegattungen, und stark moschus-

ähnlich riechen), oder ob das Volk aus dem intensiven Liebesleben des

Käferchens den Schluß zieht , daß es auch als innerlich verabreichtes

Liebesmittel von Wert ist. Ähnliches, die Verwendung nach der

Signatura« , findet man ja bei einer Reihe von Pflanzen , z. B. den

Phalluspilzen, besonders Phallus impudicus. (Sonderabdr. a. H. GROSS'

Archiv 1915, Bd. 63, S. 383.) sp

1 ) Schweiz. Lebensmittelbuch, 3. Aufl. , 3. Abschn. , S. 25.

2) Mitt. Schweiz. Ges.-Amt. 1912, S. 45 und 1913, S. 351 .

3) Schweiz. Wochenschr. Chem. u . Pharm . 1897, S. 219.

* Vergl. Chem.- Ztg. Repert. 1916, S. 229. 4) Gross' Archiv, Bd. 50, S. 201 .
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11. Anlagen. Kraft- und Arbeitsmaschinen. Apparate.")

Vorrichtung zur selbsttätigen Kenntlichmachung gasiger Ver-

änderungen in der Atmosphäre mit Hilfe einer durch eine poröse

Platte abgedeckten Diffusionskammer. Schoeller & Co., Frank-

furt a. M. Uber der porösen Platte wird durch eine zweite , helm-

artig ausgebildete Platte, welche einen für Luftströmungen behinderten.

Zutritt freiläßt, eine zweite Kammer gebildet , in welcher bei ruhiger

Atmosphäre die zu prüfenden Gase sich sammeln und gehalten werden

können. (D. R. P. 292211 vom 13. Januar 1914.)
i

Über Dampf- und Luftmesser. F. Stabe. (Ztschr. komprim. u.

flüss. Gase 1915, Bd. 17, S. 132-134.) as

Die Meßverfahren zur Bestimmung der Förderleistung von

Luftkompressoren. A. Jahn. (Ztschr. komprim. u. flüss. Gase 1915,

Bd. 17, S. 4-10, 17-24, 38-41 , 65-72, 85-89.)

Druckluft-Lokomotivförderung.

as

C. R. (Ztschr. komprim. u.

as
flüss. Gase 1915, Bd. 17 , S. 150-152.)

Fahrbare und ortsfeste Preßluftanlagen. (Ztschr. komprim. u.

flüss. Gase 1915, Bd . 17, S, 165–166.) as

Wirkungsweise und Konstruktion der Rückschlagklappen von

zwangläufigen Kompressorsteuerungen. H. Kasten. (Ztschr. komprim .

u. flüss. Gase 1915, Bd. 17, S. 113-117, 129-132.)

-

as

Vorrichtung zum Entleeren wagerechter Gasretorten mittels

einer flach in die Retorte einzuführenden und vor dem Heraus-

ziehen krückenartig herunterzuklappenden Ausziehhand oder

Schaufel. C. Eitle , Maschinenfabrik, Stuttgart. Der Führungs-

schaft besteht aus zwei, in begrenztem Maße gegeneinander verschieb-

baren Teilen, welche am Ende der Bahn gegeneinander verschoben

werden. Nur der das Gelenklager der Ausziehhand oder Schaufel

tragende Teil wird unmittelbar von der antreibenden Kette bewegt,

während der andere Teil des Armes mittelbar von einem Gesperre

mitgenommen wird. (D. R. P. 292446 vom 18. April 1914.).

-

i

Wasservorlage zur Verhütung von Rückschlägen in Gasleitungen,

insbesondere für Sauerstoff-Gebläsebrenner. Messer & Co., G. m.

b. H., Frankfurt a. M. Die in das Absperrwasser eintauchende Gas-

zuleitung geht in ein Doppelrohr mit engem, ringförmigen Zwischen-

raum über, so daß ein Zerreißen oder Zerstäuben des Absperrwassers

durch den Druck einer in die Vorlage gelangenden Explosion nicht

stattfindet. (D. R. P. 292308 vom 30. Dezember 1913.)
i

Heizrohrüberhitzer, bei welchem die Rohre an die Vorderseite

von zwei voreinander liegenden Heiß- und Naẞdampfkästen an-

geschlossen sind. Schmidtsche Heißdampf- Gesellschaft m.b. H. ,

Cassel -Wilhelmshöhe. Der den Überhitzerelementen zunächst liegende

*) Vergl. Chem.- Ztg. Repert. 1916, S. 237.

-

hintere Dampfkasten ist breiter als der vordere, und die zu dem hinteren

Dampfkasten gehörenden Rohre sind an den vorspringenden Teilen des

Kastens befestigt. (D. R. P. 292396 vom 26. Februar 1915.)
i

Überhitzer für Schiffsheizrohrkessel, deren Rohrleitungen senk-

recht oder nahezu senkrecht zueinander liegen, mit in parallelen

Reihen angeordneten Überhitzerelementen. Schmidtsche Heiß-

dampf- Gesellschaft m. b. H. , Cassel -Wilhelmshöhe. (D. R. P. 292397

vom 7. August 1915.)
i

Trocknen von Kartoffeln , Rüben und dg!. unter Anwendung

von gebranntem Kalk und ähnlichen , Feuchtigkeit aufsaugenden

Stoffen. Heinrich Mottek, Berlin -Wilmersdorf. Das Gemisch von

Kalk und Trockengut wird unter Zusatz von Wasser in einer solchen

Menge in einen geschlossenen Behälter eingebracht, daß dieser vollständig

gefüllt ist. Man bringt in ein druckfestes Gefäß zu unterst eine Lage

Kalk, darauf eine Schicht Kartoffeln oder geschnittener Kartoffelstücke,

dann wieder eine Lage Kalk usw. Den Abschluß nach oben bildet

eine dickere Schicht aus gebranntem Kalk. Alsdann wird Wasser in

solcher Menge zugesetzt, daß sie zur Löschung der obersten Kalkschicht

ausreicht. Darauf wird das Gefäß verschlossen. Der Löschungsvorgang

setzt sich unter Wärmeentwicklung und unter entsprechendem Druck

nach unten fort, so daß die Kartoffeln, Rüben oder dgl . stark zusammen-

gepreßt und zugleich getrocknet werden. Nach Beendigung des Ver-

fahrens werden die Kartoffeln, Rüben und dgl. durch Bürsten vom Kalk

befreit, falls man ihn nicht für bestimmte Fütterungszwecke an den

Kartoffeln beläßt. (D. R. P. 292918 vom 21. April 1915.)
i

Behälter aus beliebigem Stoff für flüssige Putzmittel , Farbe,

Möbelpolitur, Öle und andere Flüssigkeiten. Gustav Siegel,

Wiesbaden. (D. R. P. 292277 vom 6. November 1914.)
i

.

Wolfram- oder Molybdäncarbid oder aus einer Mischung dieser

Herstellung von beliebig großen Stücken beliebiger Form aus

Carbide für Werkzeuge und Gebrauchsgegenstände aller Art. Voigt-

länder & Lohmann, Metallfabrikations- Ges. m. b. H., Essen

a. d. Ruhr. — Nach dem Hauptpatent 289066¹) werden die in üblicher

Weise gewonnenen Wolfram- oder Molybdäncarbide aufs feinste ge-

pulvert, und aus diesem Pulver werden durch Pressen in Kohlenformen

Formstücke hergestellt, welche sodann bis dicht an den Schmelzpunkt

der Carbide erhitzt werden, bis ein neuer Krystallisationsprozeß eintritt,

welcher die ganze Masse nach und nach durchdringt. Nach vorliegendem

Verfahren werden die Kohlenformen durch eiserne Matrizen oder

andere geeignete Werkzeuge ersetzt , in welchen die Carbide in einer

reduzierenden Atmosphäre bis dicht an den Schmelzpunkt erhitzt werden.

(D. R. P. 292583 vom 30. Januar 1914, Zus. zu Pat. 289066.) i

¹) Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 30.

13. Brennstoffe. Feuerungen. Öfen. Generatoren. Dampfkessel. *)

Anlage zum Brikettieren mit Rohnaphthalin. Johannes Efrém ,

Woltersdorf bei Erkner. Die Abbildung zeigt die Anlage im Auf-

riß. Dem Behälter a wird mittels einer Walze b das Rohnaphthalin

gleichmäßig zuge-

führt , welches auf e

den Rost c im Innern

des Behälters fällt, der

durch eine Dampf-

schlange d beheizt

wird. Dasverflüssigte

Rohnaphthalin sam-

melt sich unter dem

Rost und fließt durch

b

at

C.

h

das Rohr ƒ nach der Sublimierkammer g ab.

Dieser wird mittels eines Dampfrohres h und

einer Heizschlange gleichfalls Wärme zugeführt,

sodaß das über dieser Dampfschlange befindliche

Rohnaphthalin bis auf etwa 80 ° erwärmt wird.

Die sich entwickelnden Dämpfe werden durch

die Kühlschlangen i gekühlt, sodaß sie sich als Naph-

thalinkrystalle auf der Kühlschlange oder besser auf

abnehmbar mit der Kühlschlange verbundenen Blech-

platten niederschlagen. Der verbleibende Rückstand wird

in den Sammelbehälter k übergeführt, in welchem er

ständig auf gleicher Temperatur gehalten wird. Aus dem

Sammelbehälter gelangt der Rückstand in ein Kontrollgefäß 1, in welchem

durch einen Schwimmer eine gleichbleibende Flüssigkeitshöhe aufrecht

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 235.

n

erhalten wird. Von diesem Kontrollgefäß wird die Flüssigkeit nach

einer Brause m geführt, unter welcher in einer Rinne n das Brikettier-

gut mittels einer Schnecke o gleichmäßig gefördert wird. Die Brause

erstreckt sich über die ganze Breite der Rinne, so daß eine gleichmäßige

und intensive Mischung zwischen der zugeführten Flüssigkeit und dem

Brikettiergut erzielt wird. Aus der Förderrinne gelangt letzteres in die

üblichen Brikettpressen. (D. R. P. 292454 vom 4. Oktober 1913.) i

Die
Schutzarmatur für Pyrometer. Dr. Karl Fink, Berlin .

Schutzarmatur ruht auf der Ofendecke mittels Flanschstützen , welche

den Abgasen des Ofens den seitlichen Abzug vorschreiben. In einem

Schutzsack kann der Pyrometerschaft oder das Thermoelement auf- und

abwärts bewegt werden, wodurch Stellung und Temperatur des Thermo-

elementes beeinflußt werden. (D. R. P. 292361 vom 3. Juli 1915.) i

---

-

Selbstdichtende Koksofentür, bei welcher seitlich am Türkörper

ein Dichtungsstreifen und diesen Streifen anpressende Federn an-

gebracht sind. Adolf Hermans, Essen a. d. Ruhr. Seitlich von

dem Türkörper a sind in dem Rahmen b , welcher an den Türkörper

geschraubt sein kann, der Dichtungs-

streifen c und die Federung d an-

gebracht. Die Federung besteht bei-

spielsweise aus übereinanderliegen-

den Blattfedern. Da durch die Federn b

der Dichtungsring auseinanderge-

preßt wird, so ergibt sich zwischen

e

Rahmen und Türkörper auch seitlich ein guter Abschluß. Der Rahmen

mit der Dichtungseinrichtung kann an einem vorhandenen Türkörper

mit Hilfe der Halter e befestigt werden. Die Federung liegt frei und

wird durch die Außenluft gekühlt. (D. R. P. 292215 v. 4. Juli 1914.) i
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-

Kokslöschvorrichtung mit drehbarem Zellenschöpfrad. Franz Neuzeitliche automatische Schachtöfen.

Méguin & Co. , Akt. - Ges. , und Wilhelm Müller, Dillingen 1916, S. 48.)

a. d. Saar. Als Koksaufnahmebehälter dient ein mit vollwandigen

Zellen versehenes Heb- und Schöpfrad a, welches sich beim Aus-

drücken des Kokses mit einer bestimmten Geschwindigkeit dreht, den

Koks in den aufeinanderfolgenden Zellen mit nach oben nimmt und

unmittelbar auf die in die Löschvorrichtung eingebaute Sieb- und Ver-

ladevorrichtung hebt. Der beim Ausdrücken nach dem Passieren der

äußeren schrägen Wand des Schöpfrades auseinanderfallende Koks wird

sofort von oben durch die Brauserohrleitung c berieselt. Das über-

Fig.

Ъ

m

Fig. 2.

K

schüssige

'Löschwasser

wird ebenfalls

von dem

Schöpfrad auf-

gefangen und

zusammen mit

dem Koks nach

oben gehoben.

Die Ausfluß-

menge des

Löschwasser
s

kann durch ein

in die Zulei-

tung einge-

bautes Ventil

so eingestellt

werden , daß

zunächst keine

völlige Ab-

löschung des

Kokses statt-

findet. Die

völlige Ab-

löschung er-

folgt dann erst

in den Zellen

des Schöpf-

rades durch

dasvon diesem

mitgenom-

mene über-

schüssige

Brausewasser.

Dabei ent-

wickelt sich

Dampf, der beim Entweichen durch die darüberliegende Koksschicht

streicht und diese nachlöscht. Erforderlichenfalls kann auch noch eine

weitere Berieselung von oben durch die Brauseleitung d vorgenommen

werden. Das in den Schöpfradzellen gehobene und überschüssige

Löschwasser tritt bei weiter fortschreitender Bewegung nach innen aus

und in den Wasserbehälter e zurück. Um ein vorzeitiges Übertreten des

Kokses zu vermeiden , ist an der Innenseite des Schöpfrades zwischen

dem Wasserbehälter e und der Überlaufrutsche f eine gelochte oder

geschlitzte Zwischenwand g vorgesehen, welche das Löschwasser durch-

treten läßt, den Koks aber zurückhält. Bei weiter fortschreitender Be-

wegung verläßt der Koks beim Punkt h die Schöpfradzellen und tritt

auf die Überlaufrutsche f über, von welcher er auf den Siebrost ge-

langt. Der Siebrost b besteht aus einzelnen , nebeneinanderliegenden

Walzen, welche mit exzentrischen Scheiben versehen sind; er dient

gleichzeitig zum Sieben und zum Fördern. Auf dem Rost wird der

Kleinkoks ausgeschieden und fällt in den Vorratsbunker i , während

der Grobkoks über die an den Rost anschließende Verladerutsche k

in den Eisenbahnwagen verladen wird. Der beim Ablöschen ent-

stehende Wasserdampf wird durch den Schlot m gesammelt und ins

Freie geführt. (D. R. P. 292216 vom 30. Juni 1914.) i

-

Rostfeuerungen mit vorgewärmter Verbrennungsluft. R. Burg-

hardt. Bei älteren Planrostfeuerungen empfiehlt es sich , einen

höheren Roststab und eine weitere Vergrößerung der Oberfläche des

Stabes durch derart auf den Steg des Stabes senkrecht aufgelegte

Rippen anzubringen, daß die Reinigung der mit glatten Rändern ver-

laufenden Luftspalten in keiner Weise behindert wird. Auf diese Weise

erfolgt die Verbrennung auf dem Roste mit viel höherer Temperatur

als sonst. Die durch den Treppenrost üblich gewordene Vorfeuerung

wird vorteilhaft mit einer schrägliegenden Planrostfeuerung versehen,

da hierdurch die Verbrennungsluft an den heißeren und größeren

Flächen der höheren Anzahl der Rostsäbe gegenüber den Rostplatten

viel stärker erhitzt und besser verteilt wird als ohne diese Vorrichtung.

Renner. (Cement

—

sm

Selbsttätige Begichtung von Schmelzöfen. Alfred Gutmann.

Akt.- Ges. für Maschinenbau, Ottensen bei Hamburg. Der Förder-

kübel und das Gegengewicht sind zwischen zwei geschlossenen Trag-

organen derart aufgehängt, daß das Gegengewicht bei der Auf- und

Abfahrt das Umlaufen der Antriebsmaschine unterstützt, während das

Gewicht des Förderkübels ganz oder teilweise abgefangen ist. (D. R. P.

292265 vom 17. Juni 1915.)

—

i

Kontinuierlicher Konzentrations-, Verdampf- und Verbrennungs-

ofen für Flüssigkeiten (Laugen, Ablaugen oder dergl.) mit über-

einander angeordneten Verdampfschalen . Ferdinand Woleský,

Teschen in Böhmen, und Rudolf Voleský, Prag. Die Abbildung

zeigt einen senkrechten Schnitt durch den Ofen, und zwar ist dieser

als Doppelofen mit einer gemeinsamen Bedienungsgallerie dargestellt.

Die zur Konzentration oder zur Verbrennung bestimmte Flüssigkeit

wird durch das Rohr a dem Konzentrationsreservoir A zugeführt.

Dieses Reservoir wird behufs ökonomischer Ausnutzung der Abhitze

von den heißen Gasen und Dämpfen bei b, b teils umspült, teils gehen

diese durch im Reservoir angebrachte Stutzen c, c hindurch und bringen

den Inhalt zum lebhaften Kochen. Die so konzentrierte Flüssigkeit ge-

langt nun durch das Rohr D und die seitlichen Stutzen e, e, welche

im Ofenraum rinnenartig ausgebildet sind , auf eine Anzahl flacher

Schalen B, B, welche in bestimmten Abständen voneinander im Ofen

eingebaut sind, und deren Zahl sich nach der Höhe des Ofens richtet.

Diese Abdampf-

schalen bestehen

um

aus Schamotte

oder ähnlichem

feuerfesten Stoff,

sind flach und

ringförmig mit

einem kreuzför-

migen Verbin-

dungsstück aus-

gestattet und lie-

gen auf Trägern.

Die Verbren- .

nungsgase und

-dämpfe finden

dieselben

einengenügenden

Durchgangbeif,f,

wie auch durch

dieselben. Unter

einer jeden Schale

ist je ein zugehö-

riges GitterwerkC

angeordnet. Jedes

dieser Gitterwerke

besteht aus zwei

Reihen parallel

gelegter Eisen-

stäbe oder Scha-

mottesteine, wo-

bei je eine Reihe

zur anderen um

90º verdreht ist.

In der Sohle des

Ofens ist ein Sam-

melreservoir E

A

E

+D

eingebaut, welches zur Aufnahme der eingedickten Flüssigkeit dient.

Bei F, F sind Feuerungen eingelegt. Soll der Ofen in Betrieb gesetzt

werden, so wird zunächst das Reservoir A mit Lauge oder Ablauge

gefüllt, worauf der Ofen durch die Feuerungen F, F in Glut gebracht

wird. Hierauf werden die Verdampfschalen durch Öffnen der Hähne H

mit vorkonzentrierter Lauge beschickt, diese zum Teil hier verdampft,

zum Teil durch Überflutenlassen auf dem Gitterwerk weiter verdampft.

Der nicht verdampfte Teil der Lauge fließt in das Sammelbassin E.

Man läßt nicht sämtliche Verdampfschalen beständig überfluten, sondern

hemmt durch Drosseln des Zulaufes das Überfluten, bis das entsprechende

Gitterwerk wieder den gewünschten Hitzegrad erlangt hat. Werden

Laugen mit organischen brennbaren Stoffen konzentriert oder verbrannt,

z. B. bei der Ablauge der Natron- oder Sulfatcellulosefabriken, so wird

die eingedickte Lauge am Gitterwerk selbst zum Verbrennen gebracht, und

die dabei freiwerdende Wärme dient zum Heizen der darüberliegenden

Gitterwerke und Verdampfschalen. (D. R. P. 292 309 vom 1. Juli 1913.) i

Kettenvorhänge als Türen an Öfen und Öfenöffnungen. (Metall .

(Keram. Rundsch. 1916, S. 37, 56.)
นsm and Chem. Eng. 1915, Bd. 13, S. 875.)
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14. Beleuchtung. Heizung. Kühlung.*)

Vorrichtung zum Zünden und Löschen von Leuchtapparaten

durch die Einwirkung von Licht und Wärme. Aktiebolaget Lux

(A.-G.), Lilla Essingen b. Stockholm. Um Leuchtapparate unter Ver-

wendung elektrischer, die Absperrvorrichtung für das lichterzeugende

Mittel beeinflussender Thermoelemente zu zünden und zu löschen , ist

innerhalb eines Gehäuses eine aus einer großen Anzahl von Elementen

bestehende Thermosäule angebracht , deren äußere Kontaktteile durch

die das Tageslicht begleitende Wärmezufuhr und deren innere Kontakt-

teile durch aufsteigende Luftströme beeinflußt werden . (D. R. P. 292019

vom 7. Februar 1914.)
i

Zur Photometrie verschiedenfarbiger Lichtquellen. L. Pirani.

(Journ. Gasbel. 1915, Bd. 58, S. 229-231 .)
as

Gasdruckfernzünder , dessen Schaltrad durch das bewegliche

Schaltorgan mitgenommen und durch eine feststehende Klinke ge-

schaltet wird. Schirmer, Richter & Co. , Gasmesserfabrik,

Leipzig-Connewitz. (D. R. P. 292354 vom 28. Dezember 1913.) i

Vorrichtung zur Regelung der Gas- und Luftzufuhr für Brenner,

bei welcher der Gasabsperrhahn und das die Luftzufuhr regelnde

Schieberventil zwecks gleichzeitiger Betätigung miteinander gekuppelt

sind. Stephen Hugh Hale , Kansas City, V. St. A. (D. R. P. 292355

vom 20. Februar 1915.)
i.

Feldkocher mit Spiritusheizung, bei welchem das Kochgefäß

und der Brenner. aus ineinandergeschraubten Teilen besteht. Paul

Rodig, Chemnitz- Gablenz. (D. R. P. 292264 vom 23. Oktober 1915.) i

-

Scheinwerfer. Emerson L. Clark, Lakewood , und Samuel

Henry Fleming jr., Cleveland, V. St. A. Er ist aus zwei halben

Paraboloiden gebildet, deren Achsen annähernd zusammenfallen, deren

Brennpunkte jedoch in einem gewissen Abstande voneinander stehen

(D. R. P. 292 366 vom 9. Oktober 1915.) i

Schirmgestell für elektrische Lampen. Richard Adolf Zutt

Budapest. (D. R. P. 292017 vom 4. November 1914.)
i

Abgestufte Lampenglocke. Georg Hirsch, Radeberg i. Sa.

Am oberen Rande jedes senkrechten oder ungefähr senkrechten Stufen-

teiles ist ein diesen Teil einschließender , aus Fransen, Perlen, Glas-

stäbchen oder dgl. bestehender Behang befestigt. (D. R. P. 292256 vom

23. Juli 1914.) i.

Fuß für transportable elektrische Lampen , bei welchen die

Leitungsschnur im Innern des Fußes auf einer Spule aufgewickelt

werden kann und die Glühlampenachse zum Aufwickeln der Lei-

tungsschnur dient. William Peyton Dunham , Los Angeles in Cali-

fornien, V. St. A. (D. R. P. 291656 vom 14. Mai 1914.) i

Halterung für Metallglühkörper elektrischer Glühlampen, welche

sich bei hoher Erhitzung nicht wesentlich deformieren. Julius

Pintsch Akt. - Ges. , Berlin. Die Halterung des Hauptpatentes

277 570 ist hier dahin abgeändert, daß nur ein Teil der Fadenabschnitte

durch mittlere Stützpunkte festgehalten ist, in der Weise, daß zwischen

je zwei in der Mitte gestützten Windungen einzelne volle, in der Mitte

nicht unterstützte Windungen kommen. (D. R. P. 292315 vom 23. Mai

1914, Zus. zu Pat. 277 570.) i

"

Der elektrische Bogen in Dämpfen und Gasen unter ver-

mindertem Druck. W. A. Darrah. Die gewöhnlichen Bogen-

lampen brennen meist in einer an Sauerstoff reichen Atmosphäre,

infolgedessen werden die Elektroden rasch oxydiert, wenn sie nicht

etwa schon aus Magnetit bestehen. Die Folge ist ein rapider Elektroden-

verbrauch und die Notwendigkeit ständiger Reinigung der Lampen. Es

würde eine wesentliche Verbesserung bedeuten, wenn man eine Lampe

konstruieren könnte, bei der nicht die Elektrode die Substanz für den

Bogen gibt, sondern ein den Bogen umgebender Dampf. Verf. prüfte

eine Reihe anorganischer Chloride und fand namentlich Cer- und

Calciumverbindungen bei Magnetitelektroden, Titanverbindungen bei

Kohlenelektroden sehr wirksam. Es werden die Apparatur und die

einzelnen Versuche beschrieben. Namentlich Wolframelektroden er-

wiesen sich als brauchbar. Die verwendeten Substanzen lassen sich

einteilen in 1. Leuchtkörper, die jedoch einen unruhigen Bogen geben ,

2. Stabilisatoren, die aber eine geringe Leuchtwirkung zeigen, und 3. Kata-

lysatoren, welche die Rückbildung in der Flammenzone erleichtern

und Ausscheidungen verringern. (Metall. and Chem. Eng. 1915,

Bd. 13 , S. 915.) u

Unstabile Zustände im Lichtbogen. G. Cady. (Metall. and

Chem. Eng. 1915, Bd . 12, S. 866.)

*) Vergl. Chem .-Ztg. Repert. 1916, S. 210.

u

Einrichtung zum Sintern von Metallfäden größerer Länge aus

schwer schmelzbaren Metallen , z. B. Wolfram. Carl Reinhold,

Berlin-Tegel. Bei der Sinterung von Metallfäden aus Wolfram o. dgl.

mittels des elektrischen Stromes unter Verwendung von Quecksilber-

kontakten hat sich gezeigt, daß beim Hindurchziehen des zu sinternden

Drahtes kleine Lichtbogen zwischen dem eingeführten Faden und dem

Quecksilber entstehen , welche unter Umständen die Qualität des ge-

sinterten Fadens schädigen können. Zur Vermeidung dieses Mangels

wird nach vorliegender Erfindung ein abkühlender Gasstrom auf die

Stelle geblasen , wo der formierte Glühkörper aus dem Quecksilber-

kontakt heraustritt. Beispielsweise wird ein Wasserstoff oder ein anderes

reduzierendes Gas zuführendes Rohr so in dem Apparat angeordnet,

daß der Gasstrom unmittelbar an der gefährdeten Stelle in der Nähe

der Quecksilberoberfläche mündet. (D. R. P. 292518 v. 25. Juli 1914.) i

Wolframglühlampe. Allgemeine Elektrizitäts - Gesellschaft,

Berlin. Nach dem Hauptpatent 273963¹ ) soll die sonst im Laufe der

Brennzeit eintretende Schwärzung der Glockenwand dadurch verhindert

oder verringert werden, daß der Leuchtkörper dauernd in einer Sauer-

stoff von geringem Druck enthaltenden Atmosphäre brennt. Zu dem

Zweck sind in der Lampe Oxyde, Peroxyde, Nitrate , Chlorate u. a.

untergebracht. Nach vorliegender Erfindung werden in der Lampe

Phosphor und ein Oxyd untergebracht, welches bei der in der Lampe

herrschenden Temperatur leicht Sauerstoff an den Phosphor abgibt,

z. B. Kupferoxyd. Der Phosphor vereinigt sich während des Brennens

der Lampe mit einem Teile des Kupferoxyds und bildet einerseits ein

oder mehrere Phosphoroxyde, anderseits Kupferoxydul. Einige Phosphor-

oxyde, z. B. das Pentoxyd, haben eine große Anziehungskraft für Wasser-

dampf und für die von der Lampe während des Brennens abgegebenen

Gase. Hierdurch soll die Lichtstärke der Lampe besser aufrecht er-

halten werden , da die schädliche Einwirkung des Wasserdampfes und

etwa entwickelter Metalldämpfe mehr oder weniger beseitigt wird. Die

Erfindung soll sich besonders für Glühlampen eignen, deren Halter

aus Kupfer bestehen , da die Halter in diesem Falle durch die ge-

wöhnlich benutzten Gasfüllungen nicht angegriffen werden. Behufs

praktischer Ausführung der Erfindung werden 100 Gew.-T. Kupferoxyd,

glaslösung von der Dichte 1,09-1,15 zu einer Paste verrührt. Zweck-

2,2-5 Gew.-T. roter Phosphor und eine genügende Menge Wasser-

mäßig rührt man, um eine gründliche Mischung zu erzielen, zunächst

den Phosphor mit dem Bindemittel an und setzt dann das Kupferoxyd

zu, welches aber frei von Sulfaten und Chloriden sein muß , welche

im käuflichen Kupferoxyd gewöhnlich enthalten sind. Von der Paste

werden kleine Mengen in der Lampe in der Weise untergebracht, daß

kleine Klümpchen auf den einzelnen Haltern nahe den Berührungs-

punkten mit dem Wolframfaden oder draht niedergelegt werden.

An Stelle des Wasserglases können auch andere Bindemittel benutzt

werden. (D. R. P. 292567 v. 5. Febr. 1915, Zus. zu Pat. 273963.) i

Über Heizversuche mit Gaskoks und Zechenkoks an einer

Niederdruckwarmwasserheizung. Otto.Otto. Die Versuche ergaben,

daß der Gaskoks in bezug auf Wärmeausnutzung ohne weiteres mit

dem Hüttenkoks in Wettbewerb treten kann. Bei einem Preise von

2,40 M für 100 kg Gaskoks und 3,36 M für 100 kg Zechenkoks frei

Feuerstelle ergab sich bei Verwendung von Gaskoks eine erhebliche

Ersparnis. (Journ . Gasbel. 1915, Bd. 58, S. 166—169.)

-

as

H. Ries. (Journ. Gasbel. 1915, Bd. 58, S. 198-201 , 213-216.) as

Zur Frage der Gaskoksverwendung bei Zentralheizungsanlagen.

Kühlanlagen für Wohn- und Arbeitsräume. In Deutschland

sind bisher erst zwei derartige Anlagen ausgeführt worden, und zwar

für ein Wohnhaus in Frankfurt a. M. sowie für das Fernsprechamt in

Hamburg. Bei dieser Anlage handelte es sich darum, in zwei Arbeits-

sälen von zusammen 27000 cbm Luftinhalt, in denen 1400 Personen

beschäftigt sind, eine Lufttemperatur von + 23 ° C. und eine relative

Luftfeuchtigkeit von 70 % dauernd zu erhalten. Beide Anlagen sind

mit Ammoniakkompressoren ausgerüstet und von der GESELLSCHAFT

FÜR LINDES EISMASCHINEN, A.-G. , Wiesbaden, ausgeführt. (Ztschr.

komprim. u. flüss. Gase 1915, Bd. 17, S. 101-102.)

-

as

Eine neue Kleinkältemaschine. Die von der MASCHINENFABRIK

ESSLINGEN auf den Markt gebrachte neue Maschine zeichnet sich durch

einfache, übersichtliche Bauart, geringen Ol- und Kraftbedarf sowie

geringe Wartung aus. Sie kann sowohl zur Raumkühlung wie zur

Eiserzeugung oder auch für beide Zwecke gleichzeitig Verwendung

finden. Für eine Leistung von 1750-8000 cal. wird die Maschine

als Einzylindermaschine, für Leistungen bis zu 16000 cal . als Zwei-

zylindermaschine gebaut. (Ztschr. komprim. u. fläss. Gase 1915, Bd. 17 ,

S. 148-149 .)

1) Chem.-Ztg. Repert. 1914, S. 377.

as
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15. Wasser. Abwässer.*)

Druckes im Rohrnetze auf eine bestimmte Höchstgrenze als auch bei

Sinken des Druckes im Druckwindkessel auf eine bestimmte untere

Grenze die Verbindung zwischen Druckwindkessel und Rohrnetz unter-

bricht. (D. R. P. 292280 vom 23. Mai 1912.) i

Bewässerungsanlagen in Chile. (Journ. Gasbel. 1915 , Bd. 58,

as

Trommelfilter. Friedrich Raffensdorfer, Grünberg i. Schles.-

Die Erfindung betrifft eine Verbesserung des Trommelfilters nach D. R. P.

282122, ¹) bei welchem neben der eigentlichen Filtertrommel noch eine

zweite innerhalb des Hauptbehälters sich drehende Trommel angeordnet

ist, welche mit federnden Schaufeln den in der Flüssigkeit befindlichen

Schlamm von der ersten Trommel abnimmt und durch Federwirkung

aus den Behältern hinausbefördert. Durch vorliegende Erfindung sollen

die Federwirkungen der Schaufeln unterstützt und verstärkt werden.

Die Brauchbarkeit des Ozonverfahrens zur Reinigung von Fluß-

wasser. K. Kiẞkalt. Verf. hat in der von der Stadt Königsberg i. Pr.

zur Reinigung des Pregelwassers errichteten Versuchsanlage einen

DE FRISE-Turm auf seine bakteriologische Wirksamkeit untersucht. Nach

den Erfahrungen des Verf. ist für diese Prüfung die meist angewandte

Methode, das Rohwasser einfach durch den Turm zu leiten und nachher S. 201-205.)

seine Keimzahl zu bestimmen, nicht ausreichend, vielmehr hält er es

für nötig, dem Wasser vor dem Eintritt in den Turm eine bestimmte

Anzahl von Colibazillen zuzusetzen (30000 bis 9 Mill . Keime auf 1 ccm

Wasser) und festzustellen, wie viele von diesen hinter dem Turme noch

am Leben sind. Das Rohwasser war gelblich gefärbt und oft trübe;

es wurde vor der Ozonisierung mit Aluminiumsulfat (durchschnittlich

80 g auf 1 cbm) versetzt und durch ein Kiesfilter filtriert. Das Wasser

war zurzeit der Versuche recht keimarm , 1 ccm enthielt nur etwa

200 Keime. Die Wirkung des Ozonturmes war nicht befriedigend,

denn die Keimzahl im Reinwasser war ziemlich hoch und wechselte

stark. Dieser Umstand legte die Vermutung nahe , daß die Ozonluft

in dem Turme mit dem Wasser nicht genügend durchmischt wurde;

der Augenschein bestätigte dies. Deshalb wurde der Turm in der Weise.

umgebaut, daß die beiden untersten Celluloidsiebe des Turmes je mit

einer 25 cm hohen Schicht von erbsengroßen Steinen und Kies be-

deckt wurden. Hierauf war der bakteriologische Effekt vorzüglich ;

die Keimzahl sank bis auf 10 in 1 ccm Wasser und selbst bei Ozon-

mengen von 1,8 g für 1 cbm und darunter wurden sehr gute Werte

erhalten. Es zeigte sich , daß die Größe der Ozonbläschen an sich

nicht so wichtig ist , daß vielmehr die Wasserschicht zwischen zwe¡

Bläschen möglichst dünn sein muß, damit das Ozon aus der Luf

schnell in das Wasser übergehen und die durch Oxydation von Bakterien

oder organischen Substanzen aufgebrauchte Ozonmenge ersetzen kann.

Das Pregelwasser konnte so durch gleichzeitige Anwendung von Alaun

und Ozon trotz seines hohen Gehaltes an organischen Stoffen in ein

klares , farbloses Trinkwasser ohne irgendwelchen Geschmack um-

gewandelt, äußerst keimarm und sicher frei von pathogenen Keimen

gemacht werden. (Journ. Gasbel. 1915, Bd. 58, S. 155-157.) as

Grundwasserbewegung bei Entziehung durch Brunnen. J.

Kooper. (Journ. Gasbel. 1915, Bd. 58, S. 169-174, 186-189.) as

Eine neuartige Wasserentlüftungsanlage im Wasserwerk Swine-

münde. C. Meihof. (Journ . Gasbel . 1915, Bd. 58, S. 237-238.) as

Entgasungs- und Entlüftungsgefäß für Flüssigkeiten , ins-

besondere Wasser. Emil Eckmann, Erfurt. Die Vorrichtung des

Hauptpatentes 289267¹) soll hier dahin verbessert werden, daß in der

6
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ersten der beiden Kammern eine Aufwühlzone

gebildet wird, welche von der übrigen Flüssig-

keit derart abgegrenzt ist , daß sich die Wühl-

bewegung der frisch zufließenden Flüssigkeit

den tieferliegenden Flüssigkeitsschichten nicht

mitteilen kann. Zu dem Zweck mündet das

die Flüssigkeit in die Kammer 1 des Gefäßes

leitende Mundstück 2 durch die Stutzen 4 in

einen Raum 6, welcher von einem mit dem

Mundstück verbundenen topfartigen Körper 7

umgeben ist , dessen Boden 9 Öffnungen 10

für den Ablauf der Flüssigkeit in den unteren

Teil der Kammer besitzt. Die Flüssigkeit strömt

durch die Stutzen 4 mit größerer Geschwindig.

keit als durch die Leitung 3. Der topfartigeDer topfartige

Körper 7 ist bei 8 an dem Düsenkopf be-

festigt. Aus dem unteren Teil der Kammer

kann die Flüssigkeit in die zweite Kammer

strömen. Der Topf kann auch siebartig

durchlöchert sein. Wesentlich ist nur, daß

er die aufwühlende Wirkung der aus dem

Düsenkopf ausströmenden Flüssigkeit von der

unterhalb des Topfes befindlichen Flüssigkeit

fernhält, um das Wiedervermischen dieser be-

reits entgasten Flüssigkeit mit der frisch zu-

strömenden , noch zu entgasenden Flüssigkeit

zu verhüten. (D. R. P. 292303 vom 11. August

1915, Zus. zu Pat, 289267.) i

Selbsttätige Wasserversorgungsanlage mit mehreren , selbst-

tätig ein- und ausschaltbaren Pumpwerken. Firma Carl Francke ,

Bremen. Jedes Pumpwerk ist mit einem besonderen Druckwind-

kessel versehen , welcher mit dem Rohrnetz durch eine selbsttätige

Drosselvorrichtung verbunden ist , welche sowohl bei Steigen des

Zu diesem

Zwecke wer-

den die Achsen

8, um welche

sich die Schau-

feln 7 drehen,

mehr nach der

Trommelmitte

zu verlegt, so

daß sie die Ge-

stalt einer ge.

kröpften Welle

annehmen.

Zwischen den

Schaufeln 7 und der Trommel 6 bleibt dann ein Zwischenraum , inner-

halb dessen auf der Trommel Bleche C angeordnet sind , welche den

Schaufeln 7 den in der Flüssigkeit schwebenden Schlamm zuführen.

Ferner ist eine exzentrisch gelagerte Führung E angeordnet, unter

welcher die Schaufeln 7 beim Aufwärtsteigen hinweggleiten, und durch

welche die Schaufeln 7 in annähernd wagerechte Lage gebracht werden.

Wenn die Führung E aufhört, klappen die Schaufeln 7 plötzlich auf

und erhalten eine so starke Beschleunigung, daß sie den auf ihnen

ruhenden Schlamm mit Sicherheit auswerfen . (D. R. P. 292144 vom

14. Augut 1914, Zus. zu Pat. 282122.)
i

Die

A

Absitzbecken zum Abscheiden der schwereren, in Abwässern

enthaltenen Sinkstoffe. Dr.-Ing. Wilhelm Breitung, Wiesbaden. —

Bei den bisherigen, diesem Zwecke dienenden Absitzbecken sollen sich

mit den schwereren Stoffen zuviel organische Stoffe ausgeschieden haben,

indem die Durchflußgeschwindigkeit des

Abwassers zu niedrig war. Um den Durch-
Fig 1

flußquerschnitt in ein richtiges Verhältnis

zum durchfließenden Wasser zu bringen,

ohne den Sandablageraum und die Breite

des Sandfanges zu klein machen zu müssen,

ist in den Absitzraum A eine Rinne a von

besonderer Art eingebaut, und zwar in der

Achse des durchfließenden Abwassers.

Rinne hält das Wasser soweit als möglich

zusammen und hat eine solche Form , daß

dem Wasser bei jedem Wasserstand und jeder

Wasserzuflußmenge die gleiche Geschwin-

digkeit erteilt wird, welche weitgehendste

Abscheidung des Sandes bei tunlichster

Nichtabscheidung der organischen Sink-

stoffe verbürgt. Die Rinne a wird von

Fall zu Fall nach Querschnittsfläche und

-Form rechnerisch bestimmt und ergibt

z. B. bei kreisförmigem Querschnitt des

Zuflußkanals c ungefähr die abgebildete

Gestalt. Je größer der Unterschied zwischen

dergrößeren Fließgeschwindigkeit im Kanalc

und derjenigen in der Rinne a ist , eine

desto gedrücktere , breitere Form muß die

Rinne erhalten. Die Rinne a ist an der

Sohle rostartig ausgebildet, damit der ab-

zuscheidende Sand durch die Schlitz-

öffnungen b in den Absitzraum hinab-

Fig 2.

T
I
X

gleiten kann. Die Rinne kann, um die Reinigung des Sandfanges z

erleichtern , herausnehmbar oder seitlich verschiebbar eingerichtet werden.

(D. R. P. 292254 vom 24. Februar 1915.)
i

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 222. ¹) Ebenda 1916, S. 47. ¹) Chem.-Ztg. Repert. 1915 , S. 118.
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16. Anorganisch-chemische Industrie. Düngemittel.*)

-

Mischvorrichtung für die Kühlflüssigkeit bei der Chlorkalium-

gewinnung. Josef Schnitzler, Bochum. Bei der bisherigen Ge-

winnung des Chlorkaliums durch künstliche Kühlung in Trögen mit

eingehängten Kühltaschen ist es unvermeidlich, daß die Kühlwirkung

der Kühltaschen in ein- und demselben Behälter verschieden sein muß,

indem das Kühlmittel der außen liegenden Kühltasche langsamer an-

gewärmt wird als das der inneren . Um diesen Mangel zu beseitigen,

findet nach dieser Erfindung eine Mischung des gesamten von Be-

n

m

k.

H

hälter zu Behälter

übergeführten Kühl-

mittels statt, indem

sämtliche von den

Kühltaschen abfüh-

renden Leitungen in

eine gemeinsame Lei-

tung führen. In den

Behälter a sind 14

Kühltaschen bein-

gehängt. Jede Kühl-

tasche besitzt ein Aus-

flußrohr c, und die

sämtlichen Ausfluß-

rohrecmünden in das

wege umschlingen und Ströme führen, welche eine Entwicklung des

magnetischen Feldes hindern. Die Einflußleitungen verhalten sich

gegenüber den Verbrauchsstromleitungen wie die Sekundärwicklung

zur Primärwicklung eines Transformators oder wie die Dämpferwicklung

zur Ankerwicklung eines Einphasengenerators. Die Einflußleitungen sind

untereinander direkt oder unter Zwischenschaltung von Stromquellen

zu geschlossenen Stromkreisen verbunden. Die Verbrauchsstromleitung

einer beliebigen Phase kann passend verzweigt zugleich als Einfluß-

leitung für die den anderen Phasen entsprechenden Verbrauchsstrom-

leitungen verwendet werden. (D. R. P. 292109 vom 22. Aug. 1913.) i

-

Über die Untersuchung und Wertbstimmung des Graphits.

Ed. Donath und A. Lang.¹) — Dem technisch zu verwendenden Graphite

können als Verfälschungsmittel Braunkohle, Steinkohle , roher und ge-

brannter Anthrazit, Koks, Retortengraphit, Ruß usw. beigemischt sein.

Verf.haben ein qualitatives Untersuchungsverfahren ausgearbeitet, welches

übersichtlich in einer Tabelle zusammengestellt ist. Die einzelnen Re-

aktionserscheinungen werden durch den Benzolextrakt, das Verhalten

beim Erhitzen für sich, beim Kochen mit verd. Kalilauge , mit verd.

Salpetersäure, mit konz. Salpetersäure, mit verd. Kaliumpermanganat-

lösung und durch die Natriumsulfatschmelze hervorgebracht. Alle

Fälschungsmittel lassen sich feststellen, nur ist es schwierig, gebrannten

Anthrazit, hochgebrannte Holzkohle und gewisse Rußarten im Graphit

voneinander zu unterscheiden. Einzelheiten können hier nicht wieder-

wagerecht liegende, gegeben werden. Die quantitative Untersuchung erstreckt sich auf die

als erste Mischkam-

merdienende Rohrd.

Dieses Rohrd steht

mit einem zweiten

Rohre e durch das

Rohr f in Verbin-

dung, welches ein

Durchlaßventilg be-

sitzt. Aus dem Rohre führen wiederum Zuleitungen h zu den Kühl-

taschen i des nächstfolgenden Behälters. Die Kammerrohre d und e

werden durch die Stützen k getragen ; sie sind mit Auslaufhähnen ver-

sehen, damit man die Temperatur der Flüssigkeit jeder Zeit feststellen

kann. Die Kühlflüssigkeit wird von den Kühltaschen b im Behälter a

zu den Kühltaschen i im Behälter m geführt. Sie tritt hierbei aus der

Kammer d nach e über, und da sie nur durch die Rohrleitungƒ fließen

kann, so muß sie sich auf diesem Wege gründlich untereinander mischen.

Statt eines Verteilungsrohresƒ können auch zwei oder mehrere vorgesehen

sein. Mit n ist die Zulaufrinne für die Lösung bezeichnet, mit o die

Zu- oder Ablaufrinne für die Kühlflüssigkeit, je nach der Richtung, in

welcher diese vorgetrieben wird. Die ausgefallenen Krystalle von Chlor-

kalium sammeln sich unten in den Behältern a und m und werden mit

Hilfe der Schieber p und der Schnecke q entnommen. (D. R. P. 292491

vom 16. Dezember 1914.)
i

Die Erzeugung von Stickoxyden aus Ammoniak für den Blei-

kammerprozeß. G. Schüphaus. Beschreibung der Apparatur und

des Arbeitsganges des Verfahrens FRANK- CARO zur Gewinnung von

Stickoxyden aus Ammoniak zur Speisung von Bleikammern. Ammoniak-

wasser wird mit Kalkmilch in Abtreibeapparate gebracht, Ammoniak

abgetrieben, gekühlt, mit Natronlauge gewaschen und durch einen

Gasometer den Verbrennungselementen zugeführt, von denen drei zu

einer Schwefelsäureanlage von 10000 t 60er Säure gehören ; zwei

davon sind in Betrieb, eins in Reserve. Das Ammoniakgas und die

Verbrennungsluft gehen durch eine Mischkammer, durchstreichen Eisen-

netze und dann ein auf 700 ° C. durch Strom erhitztes Platindraht-

netz, wobei eine fast quantitative Umsetzung zu Stickoxyden stattfindet.

Um Ammoniak vor Zerfall zu schützen, ist der unterhalb des Netzes

liegende Mantel des Verbrennungselementes mit Wasser gekühlt. Ein-

facher ist die ganze Anlage noch, wenn man statt Ammoniakwasser

Salmiakgeist verwendet. Am besten führt man die Gase auf dem kürzesten

Wege in die Hauptkammern ein. (Metall u . Erz 1916, Bd. 13, S. 21.) u

Anordnungen von elektrischen Leitungen für Ein- und Mehr-

phasenstromöfen von mehr als 10 000 Amp. , z. B. Carbidöfen. Bos-

nische Elektricitäts -Akt.- Ges. , Wien. Bei Ofen dieser Art besteht

die Hauptschwierigkeit darin, die Energie auf einen kleinen Raum zu

konzentrieren. Vorliegende Erfindung soll ermöglichen, Hin- und Rück-

leitungen oder Leitungen verschiedener Phase getrennt und unabhängig

voneinander auf beliebigen Wegen zu verlegen. Dem Auftreten eines

ungewöhnlich großen induktiven Spannungsabfalles wird dadurch vor-

gebeugt, daß besondere Leitungen (sog. Einflußleitungen) neben den

Verbrauchsstromleitungen verlegt werden, welche die überwiegende

Mehrzahl der den Verbrauchsstromleitungen zugeordneten Kraftlinien-

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 239.

Bestimmung des Kohlenstoffs, des Glühverlustes, des Gesamtschwefels,

Untersuchung der Asche. Den Kohlenstoff bestimmt man am ge-

nauesten durch Verbrennung im Sauerstoffstrom unter Vorschaltung von

Bleichromat im Rohre; alle andern Methoden stehen an Genauigkeit

hinter der elementaranalytischen Verbrennung zurück. Die Bestimmung

des Schwefels erfolgt am besten nach ESCHKA oder BRUNCK. Die Unter-

suchung der Asche ist die übliche. Dann beschäftigen sich Verf, noch

mit der Bestimmung der Verbrennlichkeit des Graphits an der Luft.

(Montan. Rundsch . 1915, Bd. 7, S. 653, 683.)
u

Herstellung von Graphit in kolloidaler Form. Dr. Hans Kar-

plus , Berlin. Es ist zwar möglich, bestimmte Sorten des im elek-

trischen Ofen hergestellten künstlichen Graphits durch Behandlung mit

wässrigen Lösungen von Tannin oder ähnlichen organischen Stoffen zu

entflocken und so in kolloidallöslicher Form zu gewinnen. Versucht

man aber, dieses Verfahren auf andere Sorten von Graphit, insbesondere

auf solchen , wie er in der Natur vorkommt, anzuwenden , so erhält

man nur eine sehr geringe oder gar keine Ausbeute an kolloidalem

Graphit. Nach vorliegendem Verfahren wird die sogenannte Anätzung

benutzt , um natürlichen Graphit in ultramikroskopische Teilchen zu

zersprengen. Behandelt man gewöhnlichen Graphit mit starken Oxy-

dationsmitteln, so läßt sich der Vorgang unter gewissen Bedingungen

so leiten, daß nur wasserlösliche oder gasförmige Oxydationsprodukte

des Graphits entstehen. Wird Graphit mit konzentrierter Schwefelsäure

vermengt und wird festes Kaliumpermanganat hinzugegeben, so bildet

sich bereits bei gewöhnlicher Temperatur die wasserunlösliche Graphit-

säure. Läßt man aber den Oxydationsprozeß nicht bei Zimmertempe-

ratur, sondern bei höheren Temperaturen verlaufen, so entstehen neben

der Graphitsäure auch Kohlenoxyd und Kohlendioxyd und wasserlös-

liche Oxydationsprodukte, welche der Mellithsäure verwandt sind. Die

gasförmigen und wasserlöslichen Oxydationsprodukte überwiegen um

so mehr, je höher die Temperatur ist. Besteht der Graphit aus annähernd

gleich großen Teilchen, so verschwindet bei einer bestimmten Tempe-

ratur die Graphitsäurebildung fast vollständig, indem die primär ent-

stehende Graphitsäure sofort zu Kohlenoxyden und wasserlöslichen

Oxydationsprodukten weiter oxydiert wird. Dieselbe Erscheinung zeigt

sich auch bei Anwendung anderer Oxydationsgemische, wie z. B. chlor-

saures Kali und rauchende Salpetersäure oder Chromsäure und Schwefel-

säure. In allen Fällen liegt der charakteristische Temperaturpunkt um

so tiefer, je kleinkrystalliner der Graphit ist. Beispielsweise wird 1 kg

Graphit, der von seinen Aschenbestandteilen befreit ist, mit 3 kg konz.

Schwefelsäure vermengt. Darauf werden unter Umrühren 150g Kalium-

permanganat oder Chromsäure oder eine Mischung beider in fester

Form hinzugefügt. Nach einigen Tagen gibt man etwa 300 g Wasser

und nochmals 150 g Kaliumpermanganat oder Chromsäure hinzu . Ist

die Oxydation weit genug fortgeschritten , was bei der Prüfung des

Zerteilungsgrades des Graphits zu erkennen ist, so wird die ganze

Masse in etwa 101 Wasser gegossen. Schließlich wird der Graphit ab-

gesaugt und mit destilliertem Wasser gewaschen. Die fertig gebildete Sole

kann man durch Schutzkolloide stabilisieren, indem man im Hydrosol ganz

geringe Mengen von Gelatine, Eiweiß, Eiweißspaltungsprodukten, Gummi

arabicum o. dgl. auflöst. (D. R. P. 292729 vom 13. Nov. 1913.) i

¹) Vergl. Donath, Chem,-Ztg. 1916, S. 579 u. Chem.-Ztg. Rep. 1916, S. 239.
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23. Tierische Stoffe. Gerberei. Leimsiederei.*)

Über die Bestimmung von Gerbstoff. D. B. Dott. - Nach

Verf. fällt man die gerbstoffhaltige Lösung mit einer heißen Lösung

von Kupferacetat und bestimmt im gereinigten Niederschlag den Kupfer-

gehalt als CuO, der durch Multiplikation mit dem Faktor 1,305 den

Gerbstoffgehalt ergibt. (Journ. Soc. Chem. Ind. 1915, S. 1124.) le...

Die

Das Ausziehen des Fettes aus Leder. L. E. Levi und A. C.

Orthmann. Verf. extrahieren das Leder in einer 250 ccm- Flasche

mit 200 ccm Petroläther während 24-72 Std. unter häufigem Schütteln

und bestimmen dann in 100 ccm dieser Lösung die Menge des Fettes

in üblicher Weise. (Journ. Am. Leath . Chem. Ass. 1915, September.) le

Zur Kenntnis des Kastanienholzextraktes. L. Pollak.

Bestimmung des Lignins nach CROSS, BEVAN und BRIGGS hat Verf.

vom Holz auch auf Extrakte übertragen; er fand im Durchschnitt den

Absorptionswert, bezogen auf 100 T. Gerbstoffe, für Kastanienholz zu

33, für Quebrachoholz zu 7, für Kastanienholzextrakt zu 16, für

Quebrachoextrakt zu 1. Zur Erklärung dieses Unterschiedes nimmt

Verf. an, daß die den Phloroglucinwert gebende Gruppe der Lignin-

substanz während der Extraktion des Holzes immer von neuem aus

dem Ligninkomplex gebildet werde. (Collegium 1915, S. 435.) le

Kunstgerbstoffe. R. Lauffmann. Besprechung einiger neuerer

Patente, besonders bezüglich des WEINSCHENKSchen Naphtholgerbver-

fahrens und des Neradols. (Kunststoffe 1916, Bd. 6, S. 1.)

--

x

Verarbeiten von Häuten. Hermann Strauscheidt, Barop in

Westf. Die Häute werden auf Sohlenleder vorgerichtet (hartgemacht),

dann gespalten, der Fleischspalt wird auf Laufsohlenleder weiter behandelt

und der Narbenspalt wieder weichgemacht, um als Oberleder und dgl .

verwendet zu werden. (D. R. P. 292225 vom 26. März 1914.) i

Herstellung von durch Unterlagen verstärkten Bakterienhäuten

zwecks Gewinnung von Kunstleder u. dergl. Deutsche Gas-

glühlicht Akt.- Ges. (Auergesellschaft), Berlin. Die Unterlagen,

z. B. Gewebe, werden mit einer Nährlösung, welche die Bakterien

enthält, deren Wachstum man zu erzielen wünscht, berieselt oder be-

spritzt. Die ablaufende Lösung wird aufgefangen und von neuem,

z. B. mittels einer Umlaufpumpe, auf das Gewebe gebracht. Man soll

durch dieses Verfahren eine erhebliche Ersparnis an Raum und Nähr-

substrat erzielen, auch sollen sich gleichmäßig durchwachsene Unter-

lagen ergeben. Beispielsweise wird das als Unterlage zu benutzende

Gewebe auf Rahmen gespannt und in einen Kasten senkrecht ein-

gestellt, worauf das Kasteninnere und das Gewebe durch eingeleiteten

Dampf sterilisiert werden. Nach dem Abkühlen wird durch feine

Düsen unter Druck eine Reinkultur der zu züchtenden Bakterien, z. B.

Bacterium xylinum, die man in sterilem Wasser suspendiert, auf

das Gewebe gestäubt. Nach genügender Besiedelung des Gewebes

durch die Bakterien erfolgt die weitere Bestäubung des Gewebes mit

frischer Nährlösung, z . B. stark verdünnter Maische, während zugleich

ein Strom steriler Luft langsam durch den Kasten gesaugt wird. Die

Bakterien füllen zunächst die Maschen des Gewebes aus und bilden

nach und nach auf beiden Seiten einen dicken Belag. Die herab-

rieselnde Nährlösung wird aufgefangen, sterilisiert und von neuem

aufgestäubt. Das Verfahren wird bei Zimmertemperatur ausgeführt und

so lange fortgesetzt, bis die Bakterienschicht die gewünschte Dicke er-

langt hat. (D. R. P. 290985 vom 17. April 1914.) i

—

Der Einfluß der Zerkleinerungsform des Leders auf dessen

Untersuchungsergebnisse. R. Lauffmann. Während die Zer-

kleinerungsart praktisch ohne Einfluß auf die Ergebnisse bei der Be-

stimmung des Gehaltes an Feuchtigkeit , Fett und Stickstoff ist, ist sie

dagegen ausschlaggebend für den Ausfall der Ergebnisse bei der Be-

stimmung des Gehaltes an auswaschbaren Stoffen , an freier Säure,

an Mineralstoffen und Untersuchung derselben auf Eisen . Es wäre
Es wäre

daher sehr zu empfehlen , auch für die Vorbereitung der Lederproben

für die Untersuchung eine bestimmte Vorschrift festzulegen. (Collegium

1915, S. 227.) le

Untersuchung von Kunstleder und Ersatzstoffen für Leder.

R. Lauffmann. (Kunststoffe 1916, Bd. 6, S. 54, 66, 82.) x

Über ein Neutralfettverbot in der Lederindustrie. W. Fahrion.

(Chem. Rev. 1915, Bd. 22, S. 77-80.) r

Imprägnierung und Einfetten von mit Chromformiat gegerbtem

Leder unter Anwendung eines Vakuums. Dr. Albert Wolff, Ham-

burg. Versuche sollen ergeben haben, daß das Imprägnieren von

Chromleder mit Wachs, Harz, Paraffin, Stearin u. dgl. innerhalb eines

geschlossenen Apparates im Vakuum nur dann gute Resultate liefert,

wenn der eigentlichen Imprägnierung eine sehr weitgehende Trocknung

des Leders vorangeht, weil andernfalls das Ergebnis durch die Wasser-

A

verdampfung stark beeinträchtigt wird. Zum vollständigen Trocknen

des Leders ist die längere Einwirkung einer höheren Temperatur, die

schließlich bis auf 90 und 100 ° C. gesteigert werden muß, unerläßlich.

Nach den gewöhnlichen Methoden gegerbtes Chromleder wird hierbei

narbenbrüchig, während Chromleder, welches unter Ausschluß von

Mineralsäuren durch Salze des Chromoxyds mit organischen Säuren ,

z. B. mit Chromformiat, nach D. R. P. 244320¹ ) und 2551102) gegerbt

ist, nach vorheriger Entsäuerung sich längere Zeit bei 100 ° C. trocknen

läßt, ohne narbenbrüchig zu werden. Die Temperatur muß allmählich

gesteigert werden. Um eine Schwindung des Leders nach dem Trocknen

zu verhüten, empfiehlt es sich, dasselbe nach dem Entsäuern leicht, z. B.

mit einer Mischung von Seife und wasserlöslichem Mineralöl, zu fetten.

Zur Erzielung einer weitgehenden Imprägnierung muß man das Im-

prägnierungsmittel möglichst dünnflüssig verwenden. Im Apparat be-

findet sich das Leder zunächst über dem geschmolzenen Imprägnierungs-

mittel. Erst nach Erreichung einer hohen Luftverdünnung wird das

Leder in die flüssige Imprägnierungsmasse getaucht, sei es durch eine

geeignete Senkvorrichtung oder durch Drehen des Apparates. Das

Verfahren soll sich besonders zur Herstellung gleitfreien, wasserdichten,

gehärteten Chromsohlleders eignen. Auch für das Einfetten von

Riemen soll es vorteilhafte Verwendung finden. (D. R. P. 291884 vom

10. Juli 1914, Zus. zu Pat. 255110.)
i

Maschine zum Stanzen von Leder und ähnlichen weichen Stoffen .

Firma J. Sandt, Pirmasens. (D. R. P. 291048 vom 1. Mai 1914.) i

―

Aus einzelnen ineinander greifenden Teilen bestehende Werk-

stück-Walze für Leder - Spaltmaschinen. Adler & Oppenheimer

Lederfabrik Akt. - Ges., Lingolsheim im Elsaß. Diese Teile be-

stehen abwechselnd aus Kugeln und aus kugelig ausgehöhlten Zylindern,

welche frei ineinander beweglich sind und beim Druck ausweichen,

ohne daß sich in der durchlaufenden gebrochenen Drucklinie vor-

stehende Ecken bilden. (D. R. P. 291325 vom 28. Juli 1914.) i

Maschine zum Spalten von Lederstreifen mit mehreren, gegen-

einander in der Längsrichtung verstellbaren Vorschubgliedern und

einem Messer, dessen Winkellage sich der Lederdicke entsprechend

selbsttätig ändert. United Shoe Machinery Company, Paterson

und Boston, V. St. A. (D. R. P. 291523 vom 13. September 1914.) i

Verfahren, Schuh- und Stiefelsohlen gegen Feuchtigkeit und

Abnutzung widerstandsfähig zu machen. Willy Wilkens , Wilster.

Kohlenteer, Leinöl, Spiritus und feinem Sand bis zur Sättigung der Sohle

Auf die aufgerauhte Laufseite der Sohle wird eine Mischung aus

aufgetragen. (D. R. P. 292102 vom 4. Juli 1914.)

Ersatzmittel für Leder. Anders Lauge Nielsen , Frederiks-

berg b. Kopenhagen. Dieses Ersatzmittel soll insbesondere zur Her-

stellung solcher Gegenstände verwendet werden, bei welchen die Stärke,

Stabilität und Wasserdichtigkeit des Materials von größerer Wichtigkeit

ist als Geschmeidigkeit und Elastizität. Das Ersatzmittel besteht aus

zusammengeleimten Leinwandstreifen, welche mit einer Kautschukschicht

auf der einen oder auf beiden Außenflächen bedeckt sind. Als solche

Leinwandstreifen werden die bei der Abvulkanisierung von Fahrräder-

decken mittels Cyankalium o. dgl. zurückbleibenden Leinwandstreifen

verwendet , welche bis zu gewünschter Dicke unter Anwendung von

Wärme zusammengeklebt und mit einer auswendigen Abnutzschicht aus

Kautschuk ganz oder teilweise versehen sind. Das Ersatzmittel soll

sich insbesondere zur Herstellung von Fahrradsätteln , -taschen , von

Koffern u. dgl. eignen. (D. R. P. 292588 vom 21. Juli 1915.) i

Herstellung von Holzleim aus Stärke, Alkali und Wasser.

Perkins Glue Company, Lansdale in Pennsylvanien, V. St. A.

Das Verfahren des Hauptpatentes 2826093) kann auch bereits zu weit

abgebauten Stärkeprodukten so angepaßt werden, daß trotz des zu weit

getriebenen Abbaus ein Holzleim von den im Hauptpatent geschilderten

Eigenschaften entsteht. Man verwendet zu dem Zweck als Ausgangs-

material für die Alkalibehandlung eine Mischung von zu weit ab-

gebauten und von zu wenig oder gar nicht abgebauten Stärkeprodukten.

Man kann sogar bis zum Dextrin abgebaute Stärke in Mischung von

noch nicht abgebauter Stärke als Ausgangsmaterial verwenden. Beispiels-

weise werden 70 Gew.-T. frische gereinigte Kassawastärke und 30 Gew.-T.

Handelsdextrin in trockenem, pulverförmigem Zustande auf mecha-

nischem Wege so innig wie möglich gemischt und als Ausgangs-

material für die Alkalibehandlung verwendet. Statt Kassawastärke kann

man auch Sagomehl oder zu stark abgebaute Kassawastärke in Mischung

mit rohem Kassawamehl oder zwei verschieden stark abgebaute Kassawa-

stärken benutzen. (D. R. P. 290850 vom 13. November 1913, Zus. zu

Pat. 282609.)
i

¹) Chem.-Ztg. Repert. 1912 , S. 227. 2) Ebenda 1913, S. 37.

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 154. 8) Ebenda 1915, S. 125.
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24. Öle. Fette. Kerzen. Seifen.*)

Ölpresse mit Zerkleinerungsvorrichtung. Hermann Zander,

Stettin. Die Arbeitsteile der Zerkleinerungsvorrichtung sind orts-

beweglich, damit sie den Rückständen zum Zwecke der Zerkleinerung

genähert werden können. (D. R. P. 291553 vom 9. März 1913.) i

Preßplatte für Ölpressen. Firma Eugen Roeder, Budenheim

bei Mainz, Carl Humann, Wiesbaden und Karl Georg Laub , Buden-

heim bei Mainz. Die Preßplatte besteht aus Hartpapier, Hartpappe

oder dgl. als Ersatz für die bisher bei hydraulischen Ölpressen in Ver-

bindung mit Metallplatten benutzten Woll- oder dgl. Decken. (D. R. P.

291829 vom 11. Juli 1914.)

-

i

Baumwollsaat und Produkte daraus. Moritz Schanz. (Seifens.-

Ztg. 1915, Bd. 42, S. 931–933.)

Über Cocosöl und Palmkernöl. (Chem. Weekblad 1915, Bd. 36,

S. 788-794; Seifens.-Ztg. 1915, Bd. 42, S. 1016-1018.) r

Ranzigkeit von Fetten. Henry L. Smith. (Pharm. Journ. 1915,

Bd. 95, S. 4.)

Die Gewinnung und Reinigung von Abfallfetten und Abfall-

ölen. A. Löb. (Seifens.-Ztg. 1915, Bd. 42 , S. 907-909.) r

Die Fabrikation von Lanolin. Béla Lach. (Seifens.- Ztg. 1915,

Bd. 42, S. 929-931 .) r

Ersatz für Trockenöle. E. Girzik, Wien. Zur Herstellung
-

von trocknenden Ölen aus halbtrocknenden Ölen wird das Öl zur

Hydrolysierung eines Teiles des Oles z. B. mit Mineralsäure behandelt.

Die Fettsäuren werden durch Zusatz von Alkali als Seife abgeschieden

und das zurückbleibende Öl gereinigt und durch Kochen polymerisiert.

(Engl. Pat. 2071/1914 vom 26. Januar 1914.)

-

t

Spaltung von Fetten und Ölen durch Wasser mittels indirekter

Beheizung und unter Anwendung eines Druckbehälters , dessen

innere Teile aus von Fettsäure nicht angreifbarem Metall bestehen.

Dr. Egon Böhm , Hamburg. - Der Druckbehälter wird unter völliger

Luftverdrängung mit Fett und Wasser vollständig angefüllt, die Fett-

wassermischung wird mittels Rührwerks in inniger Emulsion gehalten,

auf über 200 ° C. erhitzt und dabei unter einem solchen Überdruck

gehalten, daß Wasserdampf in dem Druckbehälter sich nicht entwickeln

kann. Die Abbildung zeigt schematisch einen zur Ausführung des

Verfahrens geeigneten wagerechten Autoklaven. Das Druckfaẞ a, das

ebenso wie alle inneren Teile aus von Fettsäure nicht angreifbarem

Metall besteht, ist mit einer Panzerung b versehen , um dem hohen

a b

d

g

a

Druck widerstehen zu können. Im Innern des Druckfaßes ist ein aus

einer Doppelschne ke c, d bestehendes Rührwerk angeordnet, welches

durch die Welle e mit 200-300 Umdrehungen in der Minute an-

getrieben wird und die Vorrichtung völlig ausfüllt, damit alle Teile

der Füllung innig gemischt werden. Die Schnecke c ist unmittelbar

mit der Welle e verbunden , während die entgegengesetzt gerichtete

Schnecke d mit ihrer Innenkante nicht bis zur Schneckenwelle, dagegen

mit ihrer Außenkante nahe bis zur Behälterwandung reicht. An einem

Ende des Autoklaven ist eine Heizschlange ƒ angeordnet, welche mit

einem Heißwasserofen verbunden ist, und in welche an einem Ende

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 177.

auf über 200 ° C. überhitztes Wasser ein- und am anderen Ende austritt.

Der Autoklav ist noch mit einem Zulauf g für die Füllung mit Öl und

Wasser und mit einem Ablauf h für die Entleerung versehen. Zu- und

Ablauf sind luftdicht verschließbar. Das Innengefäß a und die Doppel-

schnecke c, d bestehen zweckmäßig aus Aluminium, die Heizschlange /

aus mit Aluminium überzogenem Eisen, die übrigen Teile aus Bronze.

Zur Ausübung des Verfahrens werden z. B. 5000 kg Ol und 5000 kg

Wasser in den Autoklaven a gebracht, bis dieser überläuft und somit

alle Luft verdrängt ist. Der Autoklav wird nun dicht abgeschlossen,

und es wird durch die Heizschlange ƒ auf über 200 ° C. erhitztes

Wasser geleitet , während gleichzeitig das Rührwerk angestellt wird.

Die im Autoklaven befindliche Olwassermischung wird dadurch auf

220-240° C. erhitzt und gleichzeitig unter einen Druck von 25 bis

35 at gesetzt. Dadurch, daß der Autoklav gefüllt und der Druck so

hoch ist, wird eine Dampfbildung vermieden. Durch das Rührwerk

wird eine innige Emulsion erzielt. Je nach Art und Beschaffenheit des

Oles ist die Zerlegung in 1-3 Std. beendet, und der Spaltungsgrad

beträgt dann durchschnittlich 95 %. Die erhaltene Fettsäure ist hell und

soll nicht nachdunkeln, so daß sie für alle technischen und industriellen

Zwecke verwendbar ist. Das Glycerinwasser wird nach genügender

Anreicherung mit Glycerin aus dem Autoklaven abgezogen und durch

chemischen Reinigung bedarf. (D. R. P. 292 496 vom 25. Nov. 1913.) i

Abdampfen auf Glycerin verarbeitet, ohne daß es einer vorhergehenden,

Hydrogenisation der Öle und Fettkörper. George F. Jaubert.

(Rev. gén. de Chim. pure et appl . 1915, Bd. 18, S. 117 und 144-160 ) r

ber die Hydrierung von ungesättigten Fettsäuren und deren

Glyceriden mit Nickelborat als Katalysator. H. Schönfeld. (Seifens.-

Ztg. 1915, Bd. 42, S. 577.) r

Die Herstellung und Kalkulation von Seifen- und Waschpulver

während des Krieges. (Seifens.-Ztg. 1915, Bd. 42, S. 1014–1015.) r

J. Schaal. (Seifenfabr. 1915, Bd. 35, S. 949–951 . )

Die Wirkungen des Krieges auf die Toiletteseifenfabrikation.

Seifen ohne Cocosölfettsäure , (Seifens.-Ztg. 1915, Bd. 42, S.905.) r

Schmierseife aus flüssigem Linoxyn. Heine Griff. (Seifens.-

Ztg. 1915, Bd. 42, S. 929.)

-

ľ

Vorrichtung zur Herstellung von Seifenpulver. Weber & See-

länder, Maschinenfabrik, Helmstedt.länder, Maschinenfabrik, Helmstedt. Die Vorrichtung des Haupt-

patentes 285984¹) ist hier dahin

verbessert, daß auf einigen der

unteren Kühlteller Walzen an-

geordnet sind, um die Klumpen

bildende körnige Seifenmasse auf

ihrem Wege durch die Kühl-

vorrichtung zu zerkleinern. An

den von der stehenden Welle a

bewegten Rührarmen b, welche

über den Kühltellern c kreisen,

befinden sich Lager für Walzend.

Am inneren Ende der Achsen

dieser Walzen d befinden sich

Zahnräder e, welche in Zahn-

kränze ƒ auf den Kühltellern

eingreifen, so daß die Walzen d

von den Rührarmen b auf den

Kühltellern c kreisend bewegt

und gleichzeitig durch die Zahn-

getriebe e, f mit größerer Ge-

schwindigkeitum ihreAchsen ge-

dreht werden, wobei sie mahlend

auf die Seifenmasse wirken.

(D. R. P. 292177 vom 22. Juni 1915, Zus. zu Pat. 285984.)

1) Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 178.

30. Eisen.*)

Geschmolzenes Zink als Reagens zur makroskopischen Ätzung

von Eisen und Stahl. J. Jones. Die betreffenden Eisenproben

werden in flüssiges Zink gesteckt, dann werden die anhaftenden Krusten

abgeschlagen und die Zinkhaut mit verdünnter Säure abgelöst. Solange

noch eine Spur Zink vorhanden ist, geht kein Eisen in Lösung. Der

Angriff der Oberfläche durch das Zink ist nun ganz verschieden , je

nachdem das Eisen rein oder mehr oder weniger kohlenstoffhaltig ist ;

letzteres wird am meisten angegriffen. (Chem. Eng. 1915, Bd. 22, S.124.) u

Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 225.

i

Die Brauneisenerzlagerstätten Oberschlesiens. Friedr. Raefler.

Schilderung der Brauneisenerze von Georgenberg, von Bibiella und

nördlich von beiden Lagern. Der nächste Abschnitt behandelt die Braun-

eisenerzlagerstätten nach ihrer Entstehung, die Bildung des Dolomits

und der Erzsulfide, die Ansichten über die Entstehung der ober-

schlesischen Brauneisenerze, ferner die Einteilung der Erze, Vergleich

mit andern Brauneisenerzlagerstätten, die Zukunft des Eisenerzbergbaue's.

Zahlreiche Analysen von Dolomiten und Brauneisenerzen werden an-

geführt. (Berg- u. hüttenm. Rundsch. 1915, Bd. 12, S. 1 und 11.) u
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Die wirtschaftliche Bedeutung der russischen Eisenindustrie.

B. Simmersbach. (Montan. Rundsch. 1915, Bd. 7, S. 630.) u

Thermische Grundlagen des Hochofens. J. E. Johnson. (Metall.

and Chem. Eng. 1915, Bd. 13, S. 718, 833, 905, 954.)
u

Experimentelle Untersuchung des Siegerländer Spiegeleisen-

hochofens. Hermann Thaler. - Über die Reduktionsverhältnisse

des Mangans im Hochofen sind die Bedingungen noch wenig geklärt.

Nach LEDEBUR nimmt man an, daß nur fester Kohlenstoff das Mangan

reduzieren könne , SIMMERSBACH anderseits vermutet, daß bei hoher

Temperatur auch Kohlenoxyd die Reduktion bewirken könne. Verf.

verfolgt deshalb experimentell die Herstellung von vier verschiedenen

Spiegeleisensorten. Der erste Versuch bringt eine vollständige Stoff-

und Wärmebilanz. Bei dem 6 %ig. Spiegeleisen liefert die Kohlenstoff-

verbrennung 77,56 %, der Wind 22,17 %, der Möller 0,17 % der aufzu-

bringenden Wärme. Graphische Aufzeichnungen zeigen den Verlauf

von Gichttemperaturen , Windtemperaturen und den Wärmeinhalt von

Eisen und Schlacke. (Berg- u. hüttenmänn. Rundsch. 1916, Bd. 12, S. 22.) u

Oxydieren der Oberfläche von eisernen Gegenständen. Ber-

nardo Guerini, Brescia. - Die Gegenstände werden mit einer erwärmten

alkalischen Lösung von Pikrinsäurenatrium behandelt. Beispielsweise

bringt man in einen Behälter 100 Gew.-T. Wasser, 84 Gew.-T. Atznatron,

16 Gew.-T. Pikrinsäure und erwärmt die alkalische Lösung allmählich

bis auf etwa 150 ° C. Der polierte und von Fett befreite eiserne Gegen-

stand wird darauf in diese Lösung eingetaucht und nach etwa 10 Min.

mittels Zangen oder dgl. herausgenommen, wobei seine Oberfläche mit

einer braunen glänzenden Schicht bedeckt ist. (D. R. P. 292603 vom

7. Mai 1915.) i

Kernstripper an Formkasten für Gießereizwecke. Fritz Hoye',

Duisburg. (D. R. P. 292368 vom 26. Mai 1915.)
i

Schlackenwagen mit um Ausrollräder kippbarem Schlacken-

kübel, welcher in aufrechter Lage durch am Wagengestell angelenkte

Arme gestützt wird. Eisenwerk und Maschinenbau Akt. - Ges. ,

Düsseldorf-Heerdt. Die Arme stützen sich nach dem Herunterklappen

derart auf den Boden, daß sie den Wagen beim Umkippen des Kübels

stützen. Der Schlackenkübel a ist mit seitlichen gezahnten Ausrollrädern b

-

d

angeordneten Beschickungsschächte, welche die Trichter C₁ C₂ zur Ein-

führung der Elektrode bilden. Mit E1 E2 Es sind die vertikal hängenden

Elektroden bezeichnet. Die Beschickung der Schächte erfolgt durch

die Trichter D1 D2D3 D4. Die Beschickung der Trichter C1 C2 erfolgt

durch besondere Rohre G1 G2 . . . . . Die Elektrodentrichter C1 C2

verengen sich nach unten und besitzen zur Einführung und leichten

Regelung der Elektroden nur einen schmalen Schlitz , welcher wenig

Tछ.

auf den seitlichen Lage-

rungen c des Schlacken-

wagens, welche in ihrem

mittleren Teil nach oben

und in ihren äußeren Teilen

nach unten kreisbogenför-

mig gestaltet und ebenfalls

gezahnt sind, rollbar ge-

lagert.DamitderKübelnicht

durch Erschütterungen aus

dem Gleichgewicht ge-

bracht wird, sind an den

Wangen c Stützarmed an-

gebracht, welche in hoch-

geschwungenem Zustande

in an den Ausrollrädern b

vorgesehene Auskerbun-

gen e eingreifen und den

Kübel stützen. In dieser

Stellung können die Stützarme durch die an den Wangen c drehbar

befestigten Haken i gesichert werden, welche über entsprechende Zapfenf

der Stützarme d greifen. Die Stützarme sind so lang und so gestaltet,

daß sie in heruntergeklapptem Zustande sich gegen den Boden legen

und so eine wirksame Stütze für den ganzen Wagen beim Kippen des

Kübels bilden. Nach dem Herunterklappen der Stützarme kann das

Kippen leicht mittels einer Brechstange oder dgl. eingeleitet werden,

die man in Kerben der Verstärkungsrippen g einsetzt. Das Kippen setzt

sich dann selbsttätig fort und die Ausrollräder laufen dabei auf den

Wangen c nach außen und abwärts, bis der Kübel die strichpunktiert

angegebene Stellung einnimmt und der Schlackenkuchen herausfällt. An

den Seiten des Kübels sind Griffe h vorgesehen, an denen der Kübel

mittels eines Kranes erfaßt und in seine aufrechte Stellung zurückbe-

fördert werden kann, falls er nicht selbsttätig in diese Lage zurückgeht.

(D. R. P. 292190 vom 4. Januar 1914.)
i

Geschlossener elektrischer Ofen mit vertikalen Elektroden,

deren kürzeste Verbindung durch die Beschickung gebildet wird.

Helfenstein - Elektro - Ofen Gesellschaft m. b. H. , Wien. -

Der Ofen ist mit mehreren nebeneinander aufgesetzten Beschickungs-

schächten versehen , welche zwischen je zwei Elektroden angeordnet

sind und außer zur Chargierung beider Elektrodenseiten zugleich zur

Absaugung der Gase von beiden Elektrodenseiten dienen. In den Ab-

bildungen bezeichnen B1 B2 B3 B4 die über die ganze Ofenschachtbreite

B
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Material durchläßt. Durch die Mischungsabdeckung in diesem Trichter

wird die Elektrodeneinführung gasdicht gehalten und werden die Gase

gezwungen, durch die Beschickungsschächte abzuziehen.

können hierbei in üblicher Weise durch die Gicht oder seitlich des

Beschickungsschachtes durch die Rohre F1 F2 F3 F4 abgesaugt werden.

Die Beschickungsschächte haben seitliche Mannlöcher M1 M2, durch

welche die Beschickung während des Betriebes beobachtet und der

Ofengang beeinflußt werden kann. Bei seitlich im Beschickungsschacht

angeordneter Gasabsaugung münden die Absaugungsrohre F1 - F4 in

die Sammelrohre S1 S2, welche die Gase der weiteren Verwertung zu-

führen. (D. R. P. 292 166 vom 20. April 1913.) i

Martinofen mit seitlichen Luftzuführungskanälen. Eickworth

& Sturm, G. m. H., Dortmund. Die Abbildungen zeigen den Ofen

im senkrechten und wagerechten Schnitt. In den Herdraum a tritt die

Verbrennungsluft aus den Zuleitungskanälen b und c durch die Ka-

näledunde schräg

nach unten auf

den aus dem Ka-

nal ƒ kommenden

Gasstrom gerich-

tet ein. In der

Richtung der Ka-

näle b und c zwei-

gen von diesen

die engen, unter

das Gewölbe füh-

renden Kanäle g

und hab. Infolge

der Energie der

in Richtung des

Kanals b oder c

strömenden Luft

wird ein geringer

百

Fig. 2.

Teil der Luft durch die Kanäle g und h gepreßt und hierdurch un-

mittelbar am Gewölbe ein Luftpolster erzeugt, welches das Gewölbe

schützt und herabdrückend auf die Flamme wirkt. An der Abzugsseite

können die Kanäle g und h wegen ihres großen Widerstandes keine

Rolle spielen, der Abzug erfolgt vielmehr durch die tief an der Sohle

mündenden weiten Kanäle. (D. R. P. 292 658 v . 25. Jan. 1914.) i

Wärmeverluste am Elektrostahlofen. Wills und Schuyler.

An einem Elektrostahlofen der TREADWELL ENG. Co. in Easton mit

drei Graphitelektroden (20 cm) für Drehstrombetrieb und einer Energie-

aufnahme von 400 K.W., Spannung 80 V., Stromstärke 2500-3000 Amp.,

werden folgende Verlustquellen bestimmt : Wärmeverluste durch die aus

den Beschickungstüren und der Ausgußöffnung entweichenden Gase,

und die Wärmeverluste durch Leitung und Strahlung der Elektroden

und durch das Kühlwasser der Kühlkästen. Auf die einzelnen Rechnungen

kann hier nicht eingegangen werden. Bei einem Gesamtenergieaufwand

von 300-370 K.W. gingen entsprechend durch die Gase 44-57,5 K.W.

verloren. Der Wärmeverlust in den Kühlkästen betrug im Durchschnitt

5,20 %, in den Elektroden 2,10%; die Gesamtverluste durch die genannten

Quellen sind also 12,5 5,20 2,10 =12,5 + 5,20 + 19,8 % des gesamten Kraft-

aufwandes. Bessere Ergebnisse könnten nur durch Verwendung von

Kohleelektroden an Stelle von Graphitelektroden und durch größere

Sorgfalt bei der Konstruktion der Einsatz- und Ausgußöffnungen am

Ofen erzielt werden. (Chem. Eng. 1915, Bd. 22, S. 109.) แ
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31. Metalle.*)

Elektromagnetischer Ringscheider mit einem mehrpoligen, vor

oder über einem feststehenden magnetisch induzierten Ringe

kreisenden Magnetsystem mit gerader Polzahl zur nassen Scheidung

von Erzen. Elektromagnetische Gesellschaft m. b. H., Frank-

furt a. M. Die Abbildung zeigt einen Ringscheider nach der Er-

findung teils in senkrechtem Schnitt, teils in Ansicht. Mit S ist eine

Magnetspule, mit P ein Magnetpol, mit RR sind feststehende Magnet-

ringe bezeichnet. Das zu scheidende Gut wird in den Behälter A

gegeben, diesem durch passend angeordnete Fenster B, welche durch

ein Sieb verschlossen sind, mit Hilfe von aus den Rohren C kommenden

Wasserstrahlen entnommen und durch die Rohre D in die beiden Ab-

teilungen des

Kästchens E

geleitet. Aus

Öffnungen in

diesen Käst-
A

S

HG Н

R

K

R

B

S

LE

chen gelangt

das Gut auf

die geriffelte

Scheidefläche

der beiden

Ringe R und

wird hier in

bekannter

Weise geschie-

den. Zur Ab-

leitung des

Mittelproduk-

tes dienen die

Wasserdüsen

G,während das

magnetische Gut durch die Spritzen H von den Ringen R entfernt

wird. Die geschiedenen Produkte, unmagnetisches, Mittel- und magne-

tisches Gut, werden von dem dreiteiligen Kästchen / aufgenommen

und in die dreiteilige Rinne K verteilt. Als neu ist in erster Linie

anzusehen, daß der gegebenenfalls mehrteilige Ringanker R zwei oder

mehr den gemeinsamen umlaufenden Polen P gegenüberstehende Scheide-

flächen besitzt, denen das Gut aus umlaufenden Rinnen zugeführt wird,

wobei die Profile der umlaufenden Pole denen der feststehenden Ringe

ähnlich sind. Bei keilförmig gestalteten umlaufenden Polen ragen sie

zwischen eine Rinne bildende Scheideflächen feststehender Ringe hinein.

(D. R. P. 292188 vom 5. November 1913.)
i

Ist Bergbau als Industrie oder als Spekulation zu betrachten?

Wilh. A. Dyes. (Metall u. Erz 1916, Bd. 13, S. 41.)
u

Beheizung von Muffelöfen zur Gewinnung von Zink und anderen

flüchtigen Metallen. Ernst Gellbach, Hohenlohehütte, O.- Schles.

Ein Teil der Feuergase des Muffelraumes wird in einen . Rekuperator

und der andere Teil in ein Regeneratorensystem geleitet. Dabei werden

entweder die Regeneratoren oder der Rekuperator zur Vorwärmung des

Gases oder der Luft benutzt. Es wird auf diese Weise in dem Muffel-

raum eine stets gleiche Flammenrichtung hervorgerufen, anderseits wird

lokale Überhitzung vermieden, und es werden trotz Verwendung armer

Brennstoffe Gas und Luft genügend hoch vorgewärmt, um die er-

forderlichen Temperaturen zu erzeugen. Die Abbildungen stellen in

zwei zueinander

senkrechten

Schnitten eine

Ausführungsform

desOfens dar, bei

welcher die Luft

nachdemRekupe-

ratorprinzip und

das Gas nach dem

Regenerator-

prinzip vorge-

wärmt wird. Das

vorgewärmte Gas

tritt aus den Bren-

nern e, die vor-

gewärmteLuft aus

A

Abb. 1.
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Abb. 2.

n

den Schlitzen d in den Herdraum ein. Die bei ihrer Vereinigung ent-

stehende Flamme umspült die Muffeln , verläßt durch Öffnungen im

Gefäß den Herdraum und gelangt in die Abgassammelkanäle g und h.

Von hier aus nehmen die Abgase verschiedene Wege. Das Abgas aus

*) Vergl. Chem-Ztg. Repert. 1916, S. 226.

g streicht durch den Rekuperator a und verläßt diesen durch den Essen-

kanal i. Die andere Hälfte der Abgase, welche in den Kanal h ge-

langt sind , ziehen durch den Schachtkanal k und treten , nachdem sie

die Umsteuervorrichtung / passiert haben , in den Regenerator m ein,

indem sie diesen von oben nach unten durchströmen. Ein anderer

Kanal führt die Abgase schließlich durch eine zweite Umsteuervorrichtung

zur Esse. Zu gleicher Zeit tritt das Frischgas durch das zuletzt er-

wähnte Gasumstellventil und einen Kanal in den anderen Regenerator n.

In diesem erwärmt sich das Gas und tritt durch die Umsteuervorrichtung /

und den Kanal r in die Gasbrenner e. Werden die Wechselventile um

180° gedreht, so gehen die Abgase durch n und das Frischgas nach

m und von da zu den Gasbrennern. Die Einschaltung des zweiten

Wechselventils gestattet also, die Flammenrichtung im Herdraum stets

gleichbleibend zu erhalten. (D. R. P. 292330 vom 5. März 1914.) i

Verbesserter mechanischer Röstofen mit einem oder mehreren

Röstherden.¹) Xavier de Spirlet, Brüssel . (D. R. P. 292371 vom

21. Januar 1913, Zus. zu Pat. 236089.) i

-

Zinkoxyd aus Bleihochofenschlacke in Südchicago. H. B.

Pulsifer. Beim Abbruch der Nationalhütte 1915 ließ man einige

Einrichtungen stehen , um nach Versuchen von HEDLGES und DIVINE

aus Bleischlacken Zinkoxyd auszubrennen. Die Sache gelang. Das

Verfahren besteht darin, die Raffinierschlacken im Bleischachtofen unter

Zuschlag von Kalk und Koks durchzuschmelzen , dabei mit heißer

Gicht zu arbeiten und das entweichende Zinkoxyd in Säcken auf-

zufangen. Das Verfahren ist dem in Oker und auf den kalifornischen

Hütten für Kupferschlacken angewandten ganz ähnlich. Es sind etwa

150000 t Schlacke vorhanden, die durchschnittlich 10 %, einzelne Haufen

auch 12-15% Zink enthalten; es sind haupsächlich Rückstände der

Zinkentsilberung. Man betreibt einen älteren , etwas umgeänderten

Schachtofen , der 65 t durchsetzt; Schlacke und Blei laufen in einen

Überlauftopf, die Schlacke wird granuliert. Die Gicht wird rotwarm

gehalten ; man gewinnt etwa 50 % des in der Schlacke enthaltenen Zinks.

Auch etwas Speise fällt mit dem Blei. Die Zinkoxyddämpfe werden durch

eine 200 m lange Stahlblechleitung getrieben und durch Staubsammel-

maschinen von PRINZ & RAU entstaubt. Das gewonnene Zinkoxyd hat

74 % Zink und 6 % Blei. (Metall. and Chem. Eng. 1915, Bd. 13 , S. 783.) u

Zur Kenntnis der Aluminium - Zinklegierungen. O. Bauer und

O.Vogel. Nachdem ältere Zustandsdiagramme der Al-Zn-Legierungen

kritisch besprochen und jene ROSENHAINS und ARCHBUTTS durch

theoretische und mikroskopische Untersuchungen ergänzt worden sind,

werden nach der Bestimmung der Kugeldruckhärte genannter Legie-

rungen im abgeschreckten und angelassenen Zustande einige Versuche

mit aus dem Handel stammenden Aluminiumblechen (zinkfrei) sowie

mit Profilen aus Al-Zn-Legierungen mit 7-10 % Zink mitgeteilt. Hier-

bei wird ein einfaches Verfahren angegeben, um schnell nachzuweisen,

ob Reinaluminium oder eine Al-Zn-Legierung vorliegt. Ferner werden

Festigkeitsversuche mit Aluminium und mit Profilen aus einer Al-Zn-

Legierung mit 8,73%Zn in verschiedenen Zuständen derWärmebehandlung

und dasVerhalten der aus dem Handel stammenden Materialien gegenüber

dem Angriff verschiedener Wässer und der Atmosphärilien beschrieben.

Schließlich wird ein Verfahren zum Schutze des Aluminiums und der

Al-Zn-Legierungen gegenüber dem Angriff verschiedener Wässer mit-

geteilt und die Ergebnisse von Festigkeitsversuchen mit geschütztem

und nicht geschütztem Aluminium werden angegeben. (Mitt. Kgl.

Materialprüfungsamt 1915, S. 146.)
sm

Bestimmung des Zinküberzugs auf Blech und Draht. J. A.

Aupperle. Verf. bespricht zunächst die Kupfersulfat- und die Blei-

acetatmethode , dann empfiehlt er eine neue Methode, die darin be-

steht, als Lösungsmittel eine Salzsäure (spez. Gew. 1,2) zu verwenden,

der man geringe Mengen Antimonchlorid zugesetzt hat. Man taucht

die verzinkte Probe 1 Min. lang ein , der Überzug löst sich. Eisen

geht kaum in Lösung, dagegen überzieht sich seine Oberfläche mit

einem äußerst dünnen Häutchen von Antimon. Die Probe ist äußerst

rasch durchführbar und genau. Für Blech setzt man zu 100 ccm Salz-

säure 5 ccm, für Draht 2-3 ccm Antimonchlorid (erhalten durch Auf-

lösen von 20 g Antimontrioxyd in 1000 ccm HCl, spez. Gew. 1,2). Die

entzinkten Proben werden gewaschen , getrocknet und die Zinkauflage

durch Differenzwägung festgestellt. (Chem. Eng. 1915, Bd. 22, S. 127.) u

Verbinden von überlappten Blechen aus Aluminium , Messing

und anderen Metallen oder Metallegierungen ohne eigentliche

Schweißtemperatur. Pfretzschner & Co., Maschinenfabrik,

Pasing-München. Nach dem Hauptpatent 2907452) soll beim Ver-

1) Chem.-Ztg. Repert. 1913, S. 548; Franz. Pat. 415338.

2) Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 139.

—



256 1916. Nr. 87/89
Chemisch-Technisches Repertorium.

binden von überlappten Metallblechen ohne eigentliche Schweißtemperatur

eine Kühlflüssigkeit (Wasser) während des Stromdurchganges unmittelbar

an die Berührungsstelle der überlappten Bleche geleitet werden, was

aber bei manchen Metallen, wie z. B. Aluminium, welches sich in der

Glühhitze in Gegenwart von Wasser oxydiert, Schwierigkeiten bereitet,

umso mehr, als die entstehende Oxydhaut den weiteren Durchgang des

Stromes verhindert. Für solche Metalle empfiehlt es sich daher, an

Stelle von Wasser Gase, auch Luft, auf die Berührungsstellen der über-

lappten Bleche zu blasen. Die kühlende Wirkung wird um so größer,

je stärker das Gas oder die Luft gepreßt ist. (D. R. P. 292618 vom

10. November 1914, Zus. zu Pat. 290745.)
i

Die Technik des Lötens. (Elektrochem. Ztschr. 1915 , Bd. 22,

S. 207-208.) r

Elektrolytische Antimonraffination. A. G. Betts. Verf. nimmtVerf. nimmt

die Antimonraffination in Fluoridlösungen vor. Die vorliegenden Ver-

suche erstrecken sich auf das Verhalten von fremden Metallen im Anoden-

metall. Alle andern Anionen, namentlich Schwefelsäure , sind auszu-

schließen. Blei geht in den Anodenschlamm , Wismut ebenso, Silber

und Kupfer bleiben im Anodenmetall; von Arsen geht jedoch nur die

Hälfte in den Anodenschlamm. Verf. teilt weitere Versuche zur Be-

seitigung des Arsens im Kathodenniederschlage mit. Zusatz von Kupfer

zum Anodenmetall nutzt wenig, ebenso die Elektrolyse in Elektrolyten,

die etwas Schwefelsäure enthalten. Durch starke oder gar keine Rührung

kann man stark oder schwach mit Arsen verunreinigte Antimonnieder-

schläge erzielen. Die Temperaturänderung nutzt auch wenig. Nur

durch mehrmalige Raffination kann man ein verhältnismäßig arsenfreies

Antimon erzielen. (Metall. and Chem. Eng. 1915 , Bd . 13, S. 848.) u

--

Das Metallhüttenwesen auf dem Internationalen Ingenieur-

kongreß in San Franzisko vom 20. bis 25. September 1915. K.

Nugel. Kupfer: Fortschritte in der Metallurgie des Kupfers. Fort-

schritte der Kupferschmelzerei. Einfluß der Temperatur auf die elektro-

statische Fällung. Bau moderner Kupferhütten. Elektrolytische Kupfer-

raffination . Metallographie von Kupfer. Boronisiertes Gußkupfer. Gold

und Silber. Zerkleinerung und Feinmahlung mit nachfolgender Cyanid-

laugung. Filtration von Schlämmen. Fällung der Cyanidlösungen . Zink:

Wirtschaftliche Hauptgesichtspunkte in der Metallurgie des Zinks . Ent-

wicklung des Zinkhüttenwesens in den Vereinigten Staaten. Blei : Gegen-

wärtiger Stand des Bleihüttenwesens in den Vereinigten Staaten. (Metall

u. Erz 1916, Bd. 13, S. 28 und 50.)
น

Die Elektrolyse von Kupfersulfatlösungen unter Verwendung

von Kohlenanoden. L. Addicks.¹) (Metall. and Chem. Eng. 1915,

Bd. 13, S. 748.)

-

u

Die Kupfervorkommen von Vastveit am Tinsjö und einige andere

in Telemarken ; ein Beitrag zur Genesis der Kupferreichsulfide

(Buntkupfererz, Kupferglanz usw.). Krusch und Kühn. All-

gemeiner Bau des Gebietes ; geologische Position der Erzlagerstätten

von Vastveit, andere Vorkommen von Buntkupfererz in Telemarken.

Aus den Ausführungen ergibt sich , daß die von norwegischen Geo-

logen angenommene primäre Natur des Buntkupfererzes und des Kupfer-

glanzes in den Lagerstätten des Kristianiagebietes unhaltbar ist ; Kupfer-

glanz und Buntkupfererz sind in allen Fällen , Kupferkies zum Teil

Zementationserze. (Metall u . Erz 1916, Bd. 13, S. 1.) u

Verfahren zur Abscheidung des Kobalts aus Erzen oder Neben-

produkten. Ph. McKenna und Chemical Products Co. , Washington.

-Der Erfindergedanke zur Trennung des Nickels vom Kobalt besteht

in der Benutzung von Borsäure. Bei der Verhüttung von Kobalt-Nickel-

Arseniden erzeugt man in reduzierender Atmosphäre zunächst bei

1200° C. eine Speise ; diese zerkleinert man (60 Maschen), röstet zuerst

bei schwacher Rotglut reduzierend, darauf oxydierend, dann bei heller

Rotglut, um Arsen mehr oder weniger weit auszutreiben. Nun ver-

schmilzt man die abgeröstete Speise in einem sauer gefütterten, öl-

geheizten SCHWARZSchen Ofen bei 1200° C. mit Borsäure (der gleichen

Menge wie Kobalt vorhanden ist), wobei etwa 87 % des Kobalts mit

der Borsäure eine Schlacke bildet (und etwas Nickel mitnimmt) und

Nickelspeise (mit etwas Kobalt) sich zu Boden setzt. Eisen geht in die

Schlacke. Die abgegossene Schlacke wird nochmals 1/2 Std. im Ofen

reduzierend verschmolzen, wobei sich das in der Schlacke befindliche

Nickel mit etwas Kobalt beim Erkalten als Speise zu Boden setzt. Die

borhaltige Schlacke wird dann in einem andern Ofen möglichst hoch

in oxydierender Atmosphäre erhitzt, um Arsen und Antimon aus-

zutreiben, darauf reduziert man Kobalt und Eisen im elektrischen Ofen

mit Kohle. Die Borsäure soll wieder benutzt werden, bis sie zu stark

durch Kieselsäureaufnahme verdünnt ist. (V. St. Amer. Pat. 1166 067

vom 28. Dezember 1915, ang. 25. September 1914.) u

Durch einen Elektromotor angetriebene Zentrifuge mit Magneten

für das Verbleien und Verzinnen von Kleineisenteilen und ins

1) Chem.-Ztg. 1915, S. 626.

In einerbesondere von Hohlkörpern. Carl Koch, Duisburg.

luftdicht abgeschlossenen Metallschale liegt eine Anzahl wagerecht an-

geordneter Magnetspulen, während schaufelförmige, lotrecht und kreis-

förmig nebeneinander angeordnete Polschuhe im stumpfen Winkel am

unteren Ende der Mitte zuneigen und dort durch eine metallene Halb-

kugel umschlossen werden.kugel umschlossen werden. Die Abbildung zeigt die Zentrifuge teils

in seitlicher Ansicht, teils im Schnitt. Im Innern des geschlossenen,

zum Antrieb dienenden Elektromotors a sind zwei

vor Säuredämpfen geschützte Schleifringe ban-

gebracht, welche als Stromzuführung für die

Magnetspulen dienen. Am unteren Wellenstumpf

befindet sich eine Metallschale c mit dicht ab-

schließendem Deckel, in welcher wagerecht an-

geordnete Magnetspulen d untergebracht sind.

Unter der Metallschale c befinden sich schaufel-

förmige Polschuhe e aus schmiedbarem Guß,förmige Polschuhe e aus schmiedbarem Guß,

deren obere Schenkel durch die Metallschale

gehend mit den Magnetkernen je paarweise in

fester Verbindung sind. Unten sind die Pol-

schuhe e in einem stumpfen Winkel gebogen,

so daß sie sich dort nach der Mitte gegen-

einander neigen. In einem Abstand von 10 bis

15 mm sind dort die Polschuhe durch eine

metallene Halbkugel ƒ fest verbunden, so daß

eine regelrechte Magnettrommel gebildet wird. Diese Form der Magnet-

trommel eignet sich insbesondere zum Verbleien von Hohlkörpern

(Dosen, Bechern u. dgl.), indem diese mit dem Boden an die Außen-

wand der Magnettrommel geklebt , mit der Trommel in das Bleibad

geführt werden und solange darin verbleiben, bis sie mit dem flüssigen

Metall überzogen sind. Die Trommel wird dann durch Motorkraft in

Drehung versetzt und langsam aus dem Metallbade herausgezogen,

wobei das überflüssige Metall ungehindert aus dem Hohlkörper aus-

spritzen kann. Kleineisenteile werden einfach in das Metallbad ge-

schüttet und darin umgerührt, worauf sie dann mit der Magnettrommel

aufgefangen, herausgezogen und geschleudert werden. (D. R. P. 292234

vom 9. Juni 1914.)
i

Erörterungen gewisser Erscheinungen und Vorgänge beim

Spratzen des Silbers. W. Stahl.¹) (Metall u . Erz 1915, Bd. 12 , S. 501.) u

Herstellung von leichtflüssigen , harten und doch dehnbaren

Silberlotlegierungen. Heinrich Wachwitz, Nürnberg. - Man

schmilzt eine aus Silber und Cadmium zusammengesetzte Legierung

mit einer Legierung aus Kupfer und Zink zusammen. (D. R. P. 292295

vom 2. Mai 1915.) i

Das Flemingsche Staub-Sammel-System. W. E. Hanna. (Metall.

and Chem. Eng. 1915, Bd. 13, S. 609.)
u

Die elektrolytische Fällung von Gold , Silber und Kupfer aus

Cyanidlösungen. G. H. Clevenger. (Metall. and Chem. Eng. 1915,

Bd. 13, S. 803, 852.)

•

u

u

Die Cyanidanlage der Baker Mines Co. in Cornucopia, Oregon.

Rob. M. Keeney. (Metall. and Chem. Eng. 1915, Bd. 13 , S. 947.)

Unmittelbare Abscheidung von Scandium aus seinen Lösungs-

gemischen mit anderen Erden. Dipl.- Ing. Dr. Max Speter, Charlotten-

burg. Ebenso wie nach dem Hauptpatent 2826572) die Fällung

und Abscheidung von Scandium aus seinen Lösungsgemischen mittels

Unterphosphorsäure oder deren Salze kann sie nach vorliegender Er-

findung auch mittels Pyro- und Metaphosphorsäure und deren Salze

auf leichte Weise bewirkt werden. Hierbei fallen auch die übrigen

seltenen Erden teilweise mit aus. Die Niederschläge sollen sich auf

einfache und leichte Weise weiter auf reine Scandiumverbindungen ver-

arbeiten lassen. Beispielsweise löst man scandiumhaltige Wolfram-

rückstände in roher Salzsäure auf, filtriert die ausgeschiedene Kiesel-

säure ab und versetzt die scandiumhaltige Lauge in der Wärme mit

Natriumpyrophosphat. Nach genügendem Kochen fällt mit einem Teile

der übrigen seltenen Erden das Scandium quantitativ aus. Den Nieder-

schlag behandelt man dann entweder mit konz. Schwefelsäure , wobei

das Scandium und die übrigen mitausgefällten seltenen Erden in Lösung

gehen und aus der phosphorsäurehaltigen Lösung mittels Ammoniaks

als Hydrat ausgefällt werden können , oder man digeriert den Nieder-

schlag wiederholt mit Alkali, wobei Natriumphosphate in Lösung gehen

und Scandium und die übrigen seltenen Erden als Hydrate zurück-

bleiben. Durch die üblichen Reinigungsverfahren kann das Scandium

dann aus dem Rohhydrat rein erhalten und in alle gewünschten

Scandiumverbindungen übergeführt werden. Der Vorteil dieses Ver-

fahrens gegenüber dem des Hauptpatentes soll in der leichteren und

billigeren Beschaffbarkeit der erforderlichen Fällungsmittel liegen.

(D. R. P. 292257 vom 24. Januar 1912, Zus. zu Pat. 282657.) i

1) Chem.-Ztg. 1915 , S. 885. 2) Chem.-Ztg. Repert. 1915, S. 100.

Verlag der Chemiker-Zeitung Otto v. Halem in Cöthen (Anhalt). Druck von August Preuß in Cöthen (Anhalt).
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2. Unterricht. Laboratorium. Allgemeine Analyse. ")

Vorrichtung zum selbsttätigen Regeln der Heizgaszuführung zu

Destillationsapparaten, insbesondere für analytische Zwecke unter

Verwendung eines Schwimmers, welcher die Heizmittelzufuhr ent-

sprechend der Menge des Destillates beeinflußt. Dr. Erich Feder,

Coblenz-Moselweiß. Die Vorrichtung unterscheidet sich von den

bekannten hauptsächlich dadurch, daß die zu destillierende Flüssigkeit

durch einen beliebigen Kühler verdichtet und in einer beliebigen Vor-

-

lage aufgefangen werden kann, ohne mit der eigentlichen Regelungs-

vorrichtung in Berührung zu kommen, und daß der Schwimmer nicht

in dem Destillat, sondern im Quecksilber liegt. Die neue Regelungs-

vorrichtung besteht aus zwei dickwandigen kommunizierenden Röhren a

und baus keramischer Masse, wie Ton, Porzellan u. dgl., in deren

unterem Teile sich Quecksilber befindet. In

dem weiteren Rohre a liegt in geringem

Abstand von der Innenwand ein Hohl-

schwimmer, welcher mittels zweier an gegen-

überliegenden Stellen der Grundfläche vor-

springender Gleitwülste sich an der Rohr-

wand führt und auf seiner oberen Endfläche

drei Stangen trägt, welche durch enge Off-
д

15

Al.

a

nungen des auf dem Rohre a liegenden

Deckels hindurchführen und eine zur Auf-

hnahme derDestilliervorlage bestimmte Platte/

aus Ton oder Hartgummi tragen. In dem

weiteren Teile des Rohres b ist ein dick-

wandiges Glasrohr eingeschliffen, welches

sich zu dem engen Rohre c verjüngt und

mit einem gußeisernen Mantel bekleidet ist.

Der Mantel besitzt vorn einen Längsspalt,

um die Quecksilberhöhe in dem Glasrohr

beobachten zu können. An seinem oberen

Teile d ist der Metallmantel gezähnt oder

mit Gewinde versehen, so daß das ganze

Rohr mittels eines Zahnrades gehoben und

gesenkt werden kann. Das Rohr d besitzt

oben noch eine seitliche Fortsetzung ƒ zur Gaszufuhr und weiter unten

ein seitliches Ansatzrohr g, aus welchem das Gas austritt. Wird auf

die Tragplatte h eine Destilliervorlage gesetzt, so steigt das Quecksilber

in dem Rohr c während der Destillation immer höher und verschließt

endlich die seitliche Öffnung, durch welche das Gas in das Seitenrohr

einströmt. Sollen beispielsweise 75 oder 110 g Destillat übergetrieben

werden, so ist das Rohr c so zu bemessen, daß man es, nachdem die

Destilliervorlage bereits auf der Platte h aufgestellt wurde, nur so weit

zu verschieben braucht, daß die betreffende Marke (75 oder 110) auf

die Oberfläche des Quecksilbers eingestellt ist, um durch das während

der Destillation ansteigende Quecksilber bei Erreichung von 75 oder

110 g Destillat die Heizmittelzufuhr abzuschneiden und so die DestillationOg

zu unterbrechen. (D. R. P. 292217 vom 18. Juni 1914.)
i

Eine Röhre zur Wiedergewinnung von Äther. J. M. Pickel.

(Journ. Ind. Eng. 1915, Bd. 7, S. 236.)
sm

Farbstofflösungen für mikroskopische Zwecke. H. Trunkel.—

Stich. (Pharm. Ztg. 1916, Bd. 61 , S. 84, 150.) S

Schnelle und scharfe Einstellung von Säurelösungen. M.

Randall und C. Scalione. Man wägt in einem ausgeglühten und

gewogenen Platintiegel 1/2 g reine Soda, bedeckt mit einem Rosetiegel-

deckel mit Zuleitungsrohr, erhitzt langsam zum Schmelzen und leitet

Kohlensäure ein. Man hält die Masse 3 Min. geschmolzen und läßt

im Kohlensäurestrom erkalten. Nach dem Erkalten und Wägen bringt

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 233.

man den Tiegel in ein Becherglas, welches eine abgemessene, aber zur

Neutralisation ungenügende Menge Säure enthält, löst den Inhalt auf,

setzt Methylorange zu und titriert mit Säure zu Ende. Die Beleg-

zahlen sind sehr genau. (Metall. and Chem. Eng. 1915, Bd. 13, S. 787.) u

Kritik der volumetrischen Versuche von B. P. Henry Stout.

(Pharm. Journ. 1916, 4. Reihe, Bd. 42, S. 218-220 und 245.) r

gung des Verfahrens von Smith. K. Beck und Merres. — Das Ver-

Bestimmung kleiner Arsenmengen mit besonderer Berücksichti-

fahren von SMITH¹) beruht auf der Einwirkung des Arsenwasserstoffs

auf Quecksilberhalogenide. SMITH hat für einen Arsengehalt unterhalb

0,07 mg arseniger Säure ein colorimetrisches Verfahren unter Verwen-

dung von Quecksilberbromidpapier, für höheren ein gravimetrisches mit

Quecksiberchloridlösung angegeben. Die Prüfung ergab, daß die

Methode sehr geeignet ist, die geringen Arsenmengen, die z. B. bei

Untersuchung von Lebensmitteln in Frage kommen können, zu ermitteln.

Als Vorteile kommen namentlich in Betracht, daß das Verfahren handlich

und schnell ausführbar ist und nur eine geringe Menge Untersuchungs-

material beansprucht. Man kann mittels des einfachen colorimetrischen

Verfahrens Mengen von 0,002 bis 0,04 g arseniger Säure gut vonein-

ander unterscheiden. Für höhere Mengen empfiehlt sich das gewichts-

analytische, das, u. U. an einer größeren Probe nach Orientierung durch

jenes, auch bei kleinen Mengen zur genauen Gehaltsfeststellung, be-

sonders bei Waren, deren Arsengehalt durch gesetzliche Vorschriften

begrenzt ist, anzuwenden ist. (Sonderabdr. a. Arb. a. d. Kaiserl. Ges. -Amt

1915, Bd. 50, S. 38.)

H₂O

sp

Titrimetrische Bestimmung von Cadmium und Zink. Henrik

Enell. Bei der Bestimmung des Cadmiums durch Umsetzung des

Sulfids mit einer gemessenen Menge n/10-Jod und Zurücktitrieren des

Überschusses werden schwankende Ergebnisse erzielt, einerseits ver-

ursacht durch Rückhalt von Jod durch das Sulfid, anderseits durch

Schwierigkeiten beim Fällen des Sulfids.Schwierigkeiten beim Fällen des Sulfids. Wenn auch nicht durchaus

genaue, so doch brauchbare Werte erhielt Verf. beim Fällen des

Cadmiums durch Schwefelammon, Erwärmen im Wasserbad, Vollendung

der Fällung durch 10 % ige HCI und Auswaschen mit lauwarmem

Wasser. Niederschlag und Filter werden in einer Glasstöpselflasche

mit 50 ccm Wasser und einem Überschuß von n/10-Jodlösung kräftig

geschüttelt und nach Zusatz einiger Tropfen HCl und mehrstündigem

Stehen mit n/10 -Thiosulfat zurücktitriert. Gute Resultate liefert die

Reaktion zwischen Cadmiumsulfid und n/10-Silbernitrat, wobei die Art

der Cadmiumfällung ebenfalls von Wichtigkeit ist. 50 ccm Cd (-Sulfat)

-lösung, die neutral sein und etwa 0,2 g CdSO4 . 8/3 H2O enthalten

soll, wird durch H2S gefällt und 15-20 Min. im Wasserbad erwärmt.

Nach Abkühlen auf 50º C., Zusatz von 1g Ammonsulfat und Absitzen

filtriert man durch ein 8-9 cm- Filter und wäscht mit lauwarmer

2 % iger Ammonsulfatlösung, die auf 250-300 ccm 20 Tropfen 10 %ige

H2SO4 enthält, bis das Filtrat nicht mehr mit AgNO3 auf HS reagiert.

Filter und Niederschlag werden in einer Stöpselflasche mit 50 ccm

Wasser zu einem Brei geschüttelt, für obige Cd-Menge 20 ccm n/10-

AgNO3 und 5 ccm 25 % ige HNO3 zugesetzt, durch etwas Watte filtriert,

mit Wasser bis zu 250-300 ccm nachgewaschen und das Filtrat mit

Rhodanammon zurücktitriert. Für die Zinkbestimmung sollen 100 ccm

0,08 0,1 g ZnO enthalten. Die Lösung wird erst ammoniakalisch,

dann schwach essigsauer gemacht. Nach Fällung mit H2S wird

12-15 Min. im Wasserbad erhitzt, 1 g Ammonnitrat zugesetzt und mit

250-300 ccm 2 % iger Ammonnitratlösung gewaschen, die erst mit

einigen Tropfen Ammoniak und dann mit 5 ccm 25 % iger Essigsäure

versetzt wird. Es wird weiter wie beim Cadmium verfahren. (Ztschr.

analyt. Chem. 1915, Bd. 54, S. 537.) WO

¹) UnitedStates Departement of Agriculture, Bureau of Chemistry, Circular 102.
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7. Nahrungs- und Genußmittel. Futtermittel.

---

Serologischer Nachweis von Kartoffel und Kartoffelzubereitung.

D. Schenk und H. Burmeister. Durch Einspritzen von Saft aus

zerquetschten Kartoffeln in die Venen von Kaninchen gewannen Verf.

ein Serum, das frisches Kartoffeleiweiß präzipitierte, nicht aber das

durch den Backprozeß koagulierte Eiweiß. Dagegen gelang es, durch

Einspritzung von Alkalialbuminaten der Kartoffel ein Antiserum zu

gewinnen, das sowohl mit nativem Kartoffeleiweiß, wie mit der In-

jektionsflüssigkeit, als auch mit dem nach einem bestimmten Verfahren

aus gekochten Kartoffeln und aus Kartoffelflocken gewonnenem Alkali-

albuminate reagierte, so daß damit ein Kartoffelzusatz zu Backwaren

nachgewiesen werden konnte; allerdings war der Nachweis von 10%

Kartoffelmehl (Kartoffelstärke ! Ref.) nicht immer einwandfrei. Bezüglich

der Gewinnung des Antiserums und der Reaktionsflüssigkeit aus den

Backwaren muß auf die Originalarbeit verwiesen werden. (Ztschr.

Unters. Nahr.- u. Genußm. 1915, Bd. 30, S. 325.) kt

Kriegsbrot. Schaumann. Das Kartoffelbrot können manche

Leute mit schwachem Magen nicht gut vertragen. Es wird deshalb

ein Zusatz statt dessen von Mehl entbitterter Lupinen empfohlen.

(Pharm. Ztg. 1916, Bd. 61 , S. 158.) S

Die Überwachung des Verkehrs mit Müllereierzeugnissen und

Backwaren. A. Beythien. (Ztschr. Unters. Nahr.- u. Genußm. 1915,

Bd. 30, S. 399.) kt

Untersuchung und Beurteilung der Eierteigwaren mittels spezi-

fischer Sera. F. Gothe. 4 g der gut zerkleinerten und gesiebten

Teigware werden im 100 ccm- Kolben mit steriler physiologischer

Kochsalzlösung gut zerteilt und über Nacht im Eisschrank ausgezogen,

bei 15° C. aufgefüllt, gut durchgemischt, durch ein Faltenfilter in einen

Meßzylinder filtriert, und die ersten 30 ccm des Filtrates weggegossen.

Von dem übrigen Filtrate werden 4 ccm in ein Zentrifugenröhrchen

gebracht, dessen unterer Teil ausgezogen und in cbmm geteilt ist.

Nach Hinzufügen von 1 ccm eines mit der vierfachen Menge steriler

physiologischer Kochsalzlösung verdünnten Hühnereiantiserums werden

die Röhrchen mit Gummistopfen verschlossen, der Inhalt vorsichtig

gemischt, 60 Min. bei 37 ° C. im Brutschrank gelassen und dann 5 Min.

bei einer Umdrehungszahl von 3000 in 1 Min. geschleudert. Unter

Vergleich mit Teigwaren von bestimmtem Eigehalt wird an der Höhe

der Präzipitatfällung der Eigehalt erkannt. Das Antiserum wird von

Kaninchen durch mehrmaliges Einspritzen von 5 ccm einer Hühnerei-

lösung 1:20 erhalten. Durch Einspritzen von Eigelb- oder Eiweiß-

lösung werden Antisera gewonnen, die in gleicher Weise den Nachweis

gestatten, ob die gesamte Eisubstanz oder nur Eigelb oder Eweiß bei

der Herstellung der Teigwaren verwendet wurde. (Ztschr. Unters. Nahr.-

u. Genußm . 1915, Bd. 30, S. 389.) kt

Die künstliche Färbung unserer Nahrungs- und Genußmittel.

Ed. Spaeth. (Pharm. Zentralh. 1916, Bd. 57 , S. 35, 45, 71 , 93.) s

Über Vitamine und Ergänzungsnährstoffe. Boruttau . (Ber. d .

pharm. Ges. 1915, Bd. 25, S. 468.) S

Nährwert des Spargels. A. Herzfeld. - Entgegen älteren An-

gaben, die jüngst VON HANSEMANN wiederbenutzte, und übereinstimmend

mit neueren von TOLLENS und TANRET, fand SCHREFELD in frischem

Spargel rund 3 % reduzierenden Zucker, also etwa das Zehnfache des

von früheren Analytikern ermittelten Gehaltes ; hiernach sind die für

einen Menschen täglich erforderlichen Calorien schon in 7,5 und nicht

erst in 100 kg enthalten. (D. Zuckerind. 1916, Bd. 41 , S. 432.) 2

Der Nährwert des Holzes. W. Rasch. Nach einem Bericht

von Prof. HABERLANDT.¹) (Ztschr. ges. Getreidew. 1915, Bd.7 , S.130.) kt

Verfahren zur annähernden Wasserbestimmung in Würsten.

S. Holzmann. Die Wurst wird nach dem Enthäuten in einem

kühlen Raume in einer Reibschale rasch in einen gleichmäßigen Brei

übergeführt. Das 10 g- Gewicht der Butterwasserwage >>Fucoma< von

FUNKE in Berlin wird durch das 7,5 g - Gewicht ersetzt und damit genau

2,5 g des vorbereiteten Wurstbreies eingewogen. Nach Abnehmen des

7,5 g- Gewichtes wird die fehlende Menge durch Öl auf 10 g ergänzt.

Mittels der beigegebenen Zange wird nun der Aluminiumbecher in

einer klein brennenden BUNSEN-Flamme unter Umschwenken kurz er-

hitzt, bis die Wurstmasse im Öl gleichmäßig verteilt und das Entweichen

des Wasserdampfes eingeleitet ist. Für die weitere Austreibung des

Wassers wird die Fucomazange mit dem Becher in ein Gestell ein-

gespannt und in geneigter Stellung etwa 15 Min. in einer Höhe von

etwa 10-15 cm über der klein brennenden BUNSEN-Flamme sich selbst

überlassen. Das Wasser entweicht hierbei unter ganz ruhigem Kochen

ohne Spritzen des Becherinhaltes. An dem Verhalten des sich bildenden

Schaumes ist das herannahende Ende der Wasserverflüchtigung deutlich

Gerichtliche Chemie.*)

zu erkennen. Man nimmt nun den Becher mit der Zange vom Gestell ab

und erhitzt noch einige Male in der Flamme selbst. Das Auftreten einer

kleinen Menge Oldampf zeigt die Beendigung des Vorganges an. Nach

Abkühlung des Bechers werden die der Fucomawage beigegebenen

Reitergewichte in üblicher Weise aufgelegt und die erhaltene Zahl mit

4 vervielfacht, um den Wassergehalt der Wurst in Hundertsteln zu er

halten. (Pharm. Zentralh. 1916, Bd. 57, S. 1.) S

EsNeue Wege der Konservenbereitung. W. Scheffer.

handelt sich um aufgeschlossenen Reis, Weizen u. dgl., der unter Druck

in seinem eigenen Wasser gargekocht und dann durch plötzliches

Öffnen der Gefäße aufgeschlossen wird. Wie die mikroskopische Unter-

suchung zeigt, werden hierbei die Zellwandungen durch die plötzliche

Ausdehnung des gespannten Dampfes völlig zerfetzt, so daß die Körner

etwa das 10fache Volumen annehmen. Eine ähnliche gargekochte und

getrocknete Konserve bildet das Kartoffelwalzmehl. (Ztschr. Unters.

Nahr.- u. Genußm. 1915, Bd. 30, S. 261.)
kt

- In einer
Über ein neues Konservierungsmittel. O. Lüning.

Marmelade wurde als Konservierungsmittel m- Kresotinsäure gefunden,

die die gleichen Reaktionen wie Salicylsäure gibt. Ihre Gesundheits-

unschädlichkeit steht noch nicht hinreichend fest. (Ztschr. Unters.

Nahr.- u. Genußm. 1915, Bd. 30, S. 466.) kt

Bestimmung von Konservierungsmitteln im Kaviar. Köpke. —

Wegen der Bevorzugung schwach gesalzenen Kaviars scheint die früher

allgemein übliche Konservierung durch Kochsalz nur noch vereinzelt

vorzukommen. An anderen Konservierungsmitteln finden sich haupt-

sächlich Borax und Urotropin. Zur Bestimmung des Borax dient ein

von PFYL ausgearbeitetes Verfahren : 10 g Kaviar werden mit 10 ccm

rauchender Salzsäure auf dem Wasserbade in einem mit absteigendem

Kühler versehenen Kölbchen vorsichtig bis zur Lösung erwärmt. Dann

werden so oft je 50 ccm Methylalkohol zugegeben und abdestilliert,

bis das Destillat borsäurefrei ist ; meist genügt ein dreimaliges Destillieren.

Die Destillate werden neutralisiert, mit einem Überschuß von 2,5 ccm

n/2-Natronlauge in einer Platinschale eingedampft und geglüht. Der Rück-

stand wird in verdünnter Salzsäure gelöst, mit 30 ccm 40% iger neutralerTri-

natriumcitratlösung versetzt, unter Zusatz von 1 Tropfen 1 % iger Phenol

phthaleinlösung neutralisiert, mit 10 % der Lösung an Mannit versetzt

und mit n/10-Natronlauge titriert (1 ccm = 6,2 mg BO3H3). Urotropin

wurde aus dem Formaldehydgehalt berechnet. Zu dessen Bestimmung

wurden 50 g Kaviar mit 100 ccm Wasser verrieben und nach Zusatz

von 10 g Kochsalz und 3 g Weinsäure unter Erhaltung des ursprüng-

lichen Flüssigkeitsvolumens mit Wasserdampf destilliert. Im Destillat

wurde der Formaldehyd nach AUERBACH und BARSCHALL bestimmt.

In der Abhandlung sind ferner Analysen von 12 Kaviarproben des

Handels angeführt. Sie ergaben in %:

N-Substanz 23,75-27,88 Asche 3,27-4,37 Hexamethylen-

Fett 12,80-17,15 Kochsalz . 1,52-9,09 tetramin 0-0,103

Wasser . 44,37-55,59 Borax 0-1,17

(Sonderabdr. a. Arb. a. d. Kaiserl. Ges.-Amt 1915, Bd. 50, S. 31.) sp

•

• •

•

•

•

-
Coffeinbestimmung im Kaffee. G. Fendler und W. Stüber. -

Das von JAMES BURMANN ¹) angegebene Verfahren mit Reinigung des

Rohcoffeins durch Sublimation liefert nicht nur unter sich schlecht

übereinstimmende, sondern auch zu niedrige Werte und außerdem sehr

unreines Coffein. (Ztschr. Unters. Nahr. u. Genußm.1915, Bd . 30, S. 274.) kt

Weinsteinersatz Tartus".Tartus". C. Mannich. Dieses von Dr.

BENDER & Dr. HOBEIN in München zur Backpulverbereitung als Ersatz

des teuren Weinsteins in den Verkehr gebrachte Präparat ist ein Ge-

misch von Gips und primärem Calciumphosphat, welches letztere be-

reits als Bestandteil des Backpulvers von GAEDECKE und von Horsford-

LIEBIG gebräuchlich ist. (Apoth.-Ztg. 1915, Bd. 30, S. 713.) S

99

—
Die Eosinfärbung der Futtergerste. P. Rohland. Im Dunkeln

gehaltene Tiere erkrankten nicht, wohl aber, wenn sie ins Freie ge-

kommen waren, was darauf zurückzuführen sein dürfte, daß im Lichte

das Eosin als starker Katalysator für die Eiweißkörper des Blutes in

Frage kommt. Es dürfte sich deshalb empfehlen, statt des Eosins

einen pflanzlichen Farbstoff zur Färbung der Futtergerste zu verwenden.

(Pharm. Zentralh. 1915, Bd. 56, S. 769.) S

Über Stroh-Kraftfutter. (Blätt. Rübenbau 1916, Bd. 23, S. 119.) 2

Zur chemischen Diagnose der akuten Benzolvergiftung. E.

Schmitz. Das Verfahren von JOACHIMOGLU wurde in einem Falle

bewährt gefunden, wo zwischen Vergiftung bezw. Tod und Sektion

11 Tage, von da bis zur Untersuchung des Gehirns weitere 3 Tage

vergangen waren. (D. med. Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S. 1250.) sp

*) Vergl. Chem.-Ztg . Repert. 1916, S. 246. 1) Chem.-Ztg. 1915, S. 300, 861 . 1) Chem.-Ztg. Repert. 1910, S. 380.
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8. Bakteriologie. Desinfektion .*)

Über die Wirkung von Giftkombinationen auf Bakterien. Walter

Frei und Anton Krupski. Es existieren weitgehende Analogien

der Kombinationswirkungen bei höheren Tieren , bei niederen Tieren

und bei Bakterienzellen. Die Gifte können sich gegenseitig chemisch

oder physikalisch beeinflussen, sie können das Verhalten des Lösungs-

mittels ändern, im Sinne von Löslichkeitserhöhung oder -herabsetzung

oder von Änderungen der Oberflächenspannung und der Viscosität.

Die Reaktion der Zellen gegenüber zwei Giften ist nicht einfach ein

Nebeneinanderlaufen der Reaktionen ; es kann vielmehr die Gesamt-

wirkung gleich , größer oder kleiner sein wie die Summe der Einzel-

wirkungen. Es können ferner Hemmungs- und Förderungsprozesse in

einem System nebeneinander vorkommen und je nach Größe desselben

ist das nach außen sich darbietende Ergebnis Beschleunigung oderVerlang

samungder Zelltötung. (Int.physik.- chem. Biologie 1915, Bd. 2, S. 118.) ae

Vergleichende morphologische und physiologische Unter-

suchungen an vier Kulturen der Gattung Pseudosaccharomyces

Klöcker (Saccharomyces apiculatus Reess) . H. Will. (Zentralbl.

Bakteriol. 1915, [ II ] , Bd . 44, S. 225.) sp

Nachtrag zur „ Stickstoffnahrung der Schimmelpilze".

Brenner. (Zentralbl . Bakteriol. 1915, [II] , Bd . 44, S. 304.) sp

W.

Ein einfaches Verfahren zur Bouillonbereitung aus Blutkuchen.

A. Szász. Nachdem der Blutkuchen mit der Hand oder mit Holz

in Brocken von Walnuß- oder Haselnußgröße zerkleinert ist, werden

für je 1 kg Blut 1,5 1 Wasser zugegossen. Nach gutem Durchrühren

läßt man in einem kühlen Raum 20-24 Std. unter zeitweiligem Um-

rühren stehen, filtriert dann durch grobe Leinwand, kocht das Filtrat,

bis der Blutgehalt zu braunen Klümpchen geballt und der Saft durch-

sichtig gelb ist. Dann wird auf das ursprüngliche Volumen aufgefüllt,

die Reaktion dem Zweck entsprechend geregelt und weiter, wie üblich,

verfahren. Der Blutbouillon setzt Verf. in der Regel auch für all-

gemeine Zwecke 0,5 % Glycerin zu. (Zentralbl . Bakteriol. 1915, [I],

Bd. 77, S. 111.)

―

sp

Über die desinfizierende Kraft der desinfizierende
n

Stoffe im

Verhältnis zu ihrer Konzentration. J. P. Gregersen. Mittels der

Granatenmethod
e
von KRÖNIG und PAUL läßt sich die Vernichtungszeit

einer gegebenen Bakterienart für gegebene Lösung eines Antiseptikums

mit befriedigender Genauigkeit, einem Fehler von höchstens 1/3 des

Wertes, feststellen. Der reziproke Wert der Vernichtungszeit läßt sich

als zahlenmäßiger Ausdruck für die desinfizierende Kraft eines Anti-

septikums unter den gegebenen Verhältnissen von Konzentration, Tempe-

ratur und Bakterienart anwenden. Mit diesem Maße ergab sich für

eine Reihe Antiseptika in wässriger Lösung (Salzsäure, Sublimat, Jod-

Jodkalium , Formaldehyd) die desinfizierende Kraft direkt der Konzentration

einfach proportional, für wässrige Lösung ,von Phenol, Thymol, Chloral-

hydrat proportional der 4. Potenz der Konzentration. Bei Stoffen, für

die ein demgemäß konstantes Produkt von Vernichtungszeit und einer

Potenz der Konzentration (C" . TK) sich nachweisen läßt, wird

diese Desinfektionskon
stante

als Ausdruck für die desinfizierende Kraft

gebraucht werden können. Kennt man sie, so kann man daraus die

desinfizierende Kraft jeder beliebigen Konzentration des gegebenen

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 190.

«

-

-

Stoffes immer bei gegebener Temperatur und gegebenem Bakterien-

material berechnen und zum Vergleich zwischen der desinfizierenden

Kraft der verschiedenen Desinfizientien das Verhältnis zwischen den

reziproken Werten ihrer Desinfektionskonstanten anwenden. (Zentralbl.

Bakteriol. 1915, [ I ] , Bd. 77, S. 168.) sp

-

10

5

6

Vorrichtung zum ununterbrochenen Zerstäuben von luft-

reinigenden und desinfizierend wirkenden Flüssigkeiten. Max

Müller, Eisenach. In einem Behälter 1 sind ein mit Druckkolben 7,

Ausflußrohr 5 und Zerstäuberdüse 6 ausgestatteter Flüssigkeitszylinder 3,

ein Sandvorratsbehälter 10, eine Schale 17, eine Hemmungsfeder 25

und ein mit der Schale 17 verbundener Hebel untergebracht. Durch

letzteren wird das Abschlußorgan 19 des Rohres 5 betätigt. Zur Ver-

änderung derAus-

flußgeschwindig-

keit des Sandes

aus dem Behälter

10 ist unterhalb

der Ausflußdüse

12 eine mit ver-

schieden großen

Bohrungen 14

versehene dreh-

bare Scheibe 13 8

angeordnet. Der

Kanal 21 des

Hahnkükens 19 ist 7

durch nach rück-

wärts liegende

Kanäle 24 ver-

breitert, damit

noch Flüssigkeit

durch das Rohr 5

nach der Zer- 3

stäuberdüse treten

kann, wenn die

Schale 17 sich in-

folge derWirkung

desGegengewich-

tes 18 wieder hebt.

5

24 12

13

25
18

19

1
21

2
6
5

23

22

22

Durch den auslaufenden Sand wird die Schale 17 beschwert. Nach

genügender Beschwerung hebt die Schale die Wirkung des Gegen-

gewichtes auf und dreht das Küken 19 derart, daß der Kükenkanal 21

den Durchgang des Rohres 5 freigibt. Der Druck der Feder 8 gegen

den Kolben 7 treibt die Flüssigkeit 3 durch das nunmehr offene Rohr 5

und den Kükenkanal 21 nach der Zerstäuberdüse 6, so daß die Flüssig.

keit fein zerstäubt aus der Vorrichtung austritt. Ist der Sand aus der

Schale 17 ausgelaufen, so zieht das Gegengewicht 18 die Schale wieder

in die Höhe, die Rohrbohrung wird durch das zurückgedrehte Küken 19

geschlossen und das Spiel beginnt von neuem. Der aus der Schale 17

austretende Sand fällt über die Rutsche 23 in den Sammelkasten 22.

(D. R. P. 291 329 vom 19. August 1915.) i

9. Pharmazie. Pharmazeutische Präparate.")

-
Reine Arzneimittel und Volksgesundheit. M. J. Wilbert. An

Beispielen aus den Vereinigten Staaten wird gezeigt, daß die bestehenden

Gesetze und ihre Ausführung noch nicht genügen, um Reinheit und

Gleichmäßigkeit der Medikamente zu sichern. Eine ständige Kontrolle

ist erforderlich. Doch fehlt es vielfach auch noch an sicheren Prüfungs-

methoden. Die Verantwortlichkeit muß vollständig derjenigen Person

aufgeladen werden, die die Arzneien dispensiert, um dadurch eine sorg-

fältige Prüfung der Arzneimittel und Drogen, von denen namentlich

die letzteren bei ungeeigneter Behandlung leicht Schaden leiden, unmittel-

bar vor der Verwendung und ferner auch eine genauere Dosierung, als

sie bisher nach den Berichten der Revisoren besteht, herbeizuführen.

(Sonderabdr. a. Public Health Reports des United States PublicHealth Service

1914, Nr. 189.) sp

Die Quelle und Zufuhr der Arzneimittel mit besonderer Be-

rücksichtigung der durch den gegenwärtigen europäischen Krieg ver-

ursachten Störung. M. J. Wilbert. Selbst Arzneimittel, die aus in

Amerika wachsenden Drogen oder aus dort erzeugten technischen Roh-

produkten stammen, werden zum größten Teile im Auslande gewonnen

oder für den Handel durch die großen Märkte Europas, hauptsächlich

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 234.

London, Hamburg und Triest , vermittelt. Die große Preissteigerung

der Arzneimittel und der Mangel an einem Teile von ihnen sollte

Veranlassung geben, ihre Erzeugung in den Vereinigten Staaten in An-

griff zu nehmen und dort auch ein Verteilungszentrum einzurichten,

das Amerika von den europäischen Drogenmärkten unabhängig machen

könnte. (Sonderabdr. a. Public Health Reports des United States

Public Health Service, Nr. 226.) sp

Arzneimittelvergiftung. M. J. Wilbert. — Das Ansteigen der

Sterblichkeit an Degenerationskrankheiten, gerade bei Personen in

den besten Jahren, wird in Verbindung gebracht mit dem stark ge-

stiegenen, vielfach unnötigen und gewohnheitsmäßigen Verbrauch von

Arzneimitteln in den Vereinigten Staaten , der durch eine Erzeugungs-

und Einfuhrstatistik belegt wird. Verf. hält es für wahrscheinlich, daß

eine ganze Anzahl anscheinend in den benutzten Mengen harmloser

Mittel bei dauerndem Gebrauche schädigend auf die Organe wirkt, be-

sonders solche wie Chinin, Analgetika aus Steinkohlenteer, Hypnotika,

Aldehyde und verwandte Produkte. Die durch Alkohol und narkotische

Drogen bedingten Schädigungen sind schon früher erkannt und be-

kämpft worden. (Sonderabdr. a. Public Health Reports des United States

Public Health Service, Nr. 227.) Sp
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MANNS »Schienentheorie« für sein Präparat Geltung haben. (D. med.

Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S. 1213.)

Schwankungen der Arzneimittelpreise. O. Anselmino. (Apoth.-

Ztg. 1916, Bd. 31 , S. 49.)
S

Jahresergebnisse der Forschungen auf bakteriologisch - sero-

logischem Gebiete für 1915. M. Piorkowski. (Ber. d. pharm. Ges.

1916, Bd. 26, S. 72.)
S

Ausländische Spezialitäten. A. Lewy. G. Passarge. (Pharm.

Ztg. 1916, Bd. 61 , S. 30, 83.)
S

Fettsäurebestimmung in Sapo kalinus. E. Wende. 20 g einer

gut gemischten Durchschnittsprobe werden in ein 100 g- Kölbchen ge-

geben und durch 50 g heißes Wasser in Lösung gebracht, mit 10 g

verdünnter Schwefelsäure angesäuert und so lange im Wasserbade er-

hitzt, bis die Fettsäuren sich klar abgeschieden haben. Nach dem Er-

kalten werden 20 g Benzin (D. A. B. 5) hinzugefügt, in Lösung gebracht

und die wässerige Flüssigkeit bis auf 2 g entfernt. Dann schüttelt

man die Fettsäurelösung tüchtig mit 0,5 g Tragantpulver durch, bringt

die Benzinlösung in ein gewogenes Kölbchen und schüttelt die Gallerte

noch zweimal mit je 5 g Benzin nach. Die vereinigten Auszüge ver-

dunstet man bei etwa 80 ° C.; der Rückstand muß mindestens 0,8 g

betragen = 40% Fettsäuren. (Arch. Pharm. 1915, Bd. 253, S. 585.) s

Pharmazeutische Kriegsfette. Ad. Zickner. (Pharm. Ztg. 1916,

Bd. 61 , S. 166.)

--

S

Ersatz für Adeps suillus. Stier. 150 T. festes Paraffin, 380 T.

gelbes Vaselinöl und 100 T. wasserfreies Wollfett werden zusammen-

geschmolzen, mit 370 T. einer warmen 5% ig. Gelatinelösung gemischt

und bis zum Erkalten gerührt. Nach 2--3 Tagen ist die Masse fest

und bildet eine ausgezeichnete Salbengrundlage. (Pharm. Ztg. 1916,

Bd. 61 , S. 131.) S

Glycerin-Ersatzmittel. C. Mannich und F. Schirmer.

Lempellin, eine fast klare, verhältnismäßig dünne Flüssigkeit, enthält

0,44 % Mineralstoffe, Borate und Sulfate des Natriums und der alkalischen

Erden. Es ist eine mit Borsäure haltbar gemachte dünne Auflösung

einer schleimliefernden Substanz. Glycerinersatz von Dr. HENKEL & Co.

a) technisch : Eine dickflüssige, stark klebende Flüssigkeit von süßem

Geschmack, enthält nur 0,28 % Mineralstoffe (Calciumsulfat), Invertzucker

4,7 %, Rohrzucker 40 %; b) kosmetisch: Weist 0,3 % Mineralstoffe, 12,6 %

Invertzucker, Rohrzucker 36,9 % auf. Beide sind also Zuckersirupe.

(Apoth.-Ztg. 1915, Bd. 30, S. 713.)
S

Welches Desinfektionsmittel zeigt die weitgehendste Anwend-

barkeit für klinische , ärztliche und sanitäre Zwecke? H. C.

Hamilton. (Chem. Eng. 1915, Bd. 22, S. 89.)
u

Aseptische Herstellung von Arzneistofflösungen zu Injektions-

zwecken. Rapp. (Pharm. Ztg. 1916, Bd . 61 , S. 130.) S

Über Injektionsgelatine. H. Trunkel. (Pharm. Ztg. 1916,

Bd. 61 , S. 65.)

P. Bohrisch

S

S

Zur Gehaltsbestimmung der Opiumtinkturen.

und F. Kürschner. (Apoth.-Ztg. 1916, Bd . 31 , S. 53.)

Über Congorot - Nährböden. D. Acél. (Zentralbl . Bakteriol . 1915,

[I], Bd. 77, S. 204.) sp

Die bakteriologische Choleradiagnose , unter besonderer Be-

rücksichtigung der von Aronson und Lange neuerdings angegebenen

Choleranährböden. E. Bötticher. (D. med. Wochenschr. 1915,

Bd. 41 , S. 1303.) sp

Immunkörperbildung verschiedenartiger Typhusimpfstoffe. O.

Löwy. (D. med. Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S. 1277.) sp

Das Auftreten unreifer Leukozyten im Blut bei Infektions-

krankheiten. B. Photakis. (D.med.Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S. 1305.) sp

Zur Serodiagnostik des Fleckfiebers. Papamarku. (Zentralbl.

Bakteriol. 1915, [I], Bd. 77, S. 186.)

-

sp

Differenzierung der Pneumokokken und Streptokokken durch

Optochin. G. Nachmann. Pneumokokken und muköse Strepto-

kokken werden durch Optochin noch in Verdünnung 1 : 200 000 bis

1 : 500000 im Wachstum gehemmt, andere Streptokokken , mengingo-

kokkenähnliche Stämme und Gonokokken erst bei höheren Kon-

zentrationen ( 1 : 10000 bis 1 : 5000). Eine Lösung 1 : 100000 ist daher

zur Unterscheidung beider Gruppen gut verwendbar. (Zentralbl. Bakteriol.

1915, [I], Bd. 77, S. 198.) sp

Zur Therapie maligner Tumoren der Tiere und des Menschen

mit Selenverbindungen. H. Coenen u. W. Schulemann. - WASSER-

MANNS Eosin- Selenverbindung ist nach Verf. lediglich ein Gemisch von

Eosinnatrium mit Selencyankalium, und ihre Wirkung scheint auf einen

Gehalt an dem letzten Salz zurückgeführt werden zu müssen, das für

sich gefäßschädigend wirkt. Daß dieser Schädigung gerade Mäuse-

tumoren so leicht erliegen, ergibt sich einmal aus der Labilität der

Blutgefäße der Maus, ferner aus der Abhängigkeit des Lebens der

Mäusecarzinomzelle von ihrer Ernährung durch die Gefäße; doch ist

sp

Zur Pathologie und Therapie der Unterschenkelgeschwüre. -

Dymal in der Kriegschirurgie. K. Wohlgemuth.
Neben der

sonstigen Behandlung empfiehlt sich Bedecken des Ulcus und der um-

gebenden entzündeten Hautregionen mit einem trockenen Puder. Hier-

für hat sich das Dymal, im wesentlichen Didymsalicylat (VEREINIGTE

CHININFABRIKEN ZIMMER & Co.), bewährt. Es reizt nicht, trocknet

die Wundfläche aus, wirkt granulationsanregend, wird in 24 Std. völlig

resorbiert und lindert die Schmerzen. Auch in der Kriegschirurgie hat

sich das Präparat bewährt in Fällen von größeren und großen Substanz-

verlusten durch Streifschüsse , bei schwerer Erfrierungsgangrän und

größeren Höhlenschußwunden. (Berl. klin. Wochenschr. 1915, Bd. 52,

S. 1168.)

Über kältebeständige flüssige Seifen. M. Doenhardt. Der

mit Leinöl hergestellte Liquor Cresoli saponatus des D. A.-B. 5 ist kälte-

beständig, der mit Olivenöl bereitete Seifenspiritus trübt sich schon bei

niederen Temperaturen. Da Leinöl zurzeit zur Seifenfabrikation nicht

verwendet werden darf, erzielt man die Kältebeständigkeit auch durch

Rüböl. (Pharm. Ztg. 1915, Bd. 60, S. 847.)

-

sp

S

Theobromino-natrium salicylicum. M. Lefeldt. Das D. A.- B. 5

läßt einen Wassergehalt bis zu 10 % zu, was durchaus unberechtigt ist.

In guten Handelspräparaten wurden höchstens bis 6 % gefunden. Die

Grenze sollte auf 5 % festgelegt werden. (Pharm.- Ztg. 1916, Bd. 61 , S.150 .) s

Zur Anwendung des Ortizons. Ed. Mosbacher. Das Präparat

gab guten Erfolg bei Ozaena und mit Schleimbelag einhergehenden

Kehlkopf- und Nasen-Rachen-Katarrhen. Besonders auffällig war bei

der Behandlung von Ozaena das schnelle Verschwinden des lästigen

Geruches. (D. med. Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S. 1223.)

I

--·

--

sp

Beniform
. Freymuth

. Dieses von der Firma Dr. L. OESTREICHER

in Berlin in den Verkehr gebrachte
Präparat ist eine Mischung

von 60 %

neutralem
Kupfersaccharat

C12H22O11
. CuO und 40 % Natriumcitrat

. Es

soll bei Dickdarm-
und Vaginalkatarrhen

Anwendung
finden. (Apoth.-

Ztg. 1915, Bd. 30, S. 699,)

---

S

Acetum Sabadillae. G. Lau. Ein klar bleibendes Präparat

soll die folgende Vorschrift liefern : 500 g grobgepulverter Sabadill-

samen werden mit 2500 g Wasser aufgekocht, nach dem Erkalten mit

Wasser auf 4100 g gebracht und dann mit 100 g Weingeist, 336 g

80 % iger Essigsäure und 571 g Wasser versetzt. Man läßt unter zeit-

weiligem Umschütteln 8 Tage stehen, preßt ab und filtriert unter Zusatz

von Filtrierpapierschnitzeln. (Pharm. Ztg. 1916, Bd. 61 , S. 66.) S

Senna-Latwerge. G. Roch. — Da Tamarindenmus knapp wird,

dürfte an dessen Stelle mit 9 % Weinsäure versetztes Pflaumenmus zu

nehmen sein. Eine solche Latwerge dürfte in Aussehen , Geschmack

und auch wohl in der Wirkung von einer Senna - Latwerge mit Tama-

rindenmus sich nicht unterscheiden . (Pharm. Ztg. 1916, Bd. 61 , S.158.) s

Kombella-Frostcreme und Kombella-Schnupfencreme. F.

Schirmer. Diese Mittel werden mit großer Reklame von den

KOMBELLA-WERKEN in Dresden und Bodenbach in den Verkehr ge-

bracht. Der Frostcreme besteht aus einem dünnen, etwa 4% Fett ent-

haltenden Stärkekleister , der mit Campher und Methylsalicylat versetzt

und mit Borsäure haltbar gemacht ist; der Wassergehalt beträgt

mindestens 90%. Der Schnupfencreme ist ein dünner, wenig Fett ent-

haltender Stärkeschleim , der mit Menthol , Eucalyptusöl und Borsäure

versetzt ist. (Apoth.-Ztg. 1916, Bd. 31 , S. 120.)

---

S

Paralan. C. Schnabel. Als Ersatz für Schweinefett als Salben-

grundlage wird empfohlen : Adeps Lanae anhydr. 20, Paraffin. solid. 20

und Paraffin. liquid. 60 T. Durch geringe Abweichungen von diesen

Zahlen kann man das Gemisch härter oder weicher machen. (Pharm.

Zentralh. 1916, Bd. 57, S. 54.)

Talk als Grundlage für Entlausungspulver.

(Pharm. Zentralh. 1916, Bd. 57 , S. 147.)

S

P. Rohland.

S

Versuche zur Vertilgung von Zieselmäusen mittels Ratin. F.

Kleine. Die Bekämpfung der Zieselmäuse auf diesem Wege scheint

aussichtslos. Versuchstiere rührten trotz großen Hungers Toxin - Ratin-

Brocken und selbst in Toxin -Ratin getauchte Mohrrüben nicht an.

(Zentralbl. Bakteriol . 1915, [ I], Bd. 77 , 165.)

Diese gegen

sp

Abetol-Pillen . C. Mannich und F. Schirmer.

Rheumatismus, Gicht, Ischias von der PHARMAKON- GESELLSCHAFT in

den Verkehr gebrachten Pillen enthalten als wirksamen Bestandteil

7,1 g Natriumsalicylat in 100 Pillen zum Preise von 6,50 M! (Apoth.-

Ztg. 1916, Bd. 31 , S. 67.)
S

Neurokardin. C. Mannich und F. Schirmer. Dies von der

PHARM. INDUSTRIE - GESELLSCHAFT in Frankfurt a. M. als Nerventonikum

in den Verkehr gebrachte Mittel erwies sich als ein künstlich rot ge-

färbter, mit Salicylsäure haltbar gemachter wässriger Auszug aus der

diese Frage noch nicht völlig geklärt. Keinesfalls aber kann WASSER-
S

Kawawurzel. (Apoth.- Ztg. 1916, Bd. 31 , S. 79.)
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17. Glas. Keramik. Baustoffe.*)

Antriebsanordnung für mehrere, um eine mittlere Säule herum

angeordnete Glasblasemaschinen mit Handbeschickung. Johann

Mainzer, Soest i. Westf. Die Abbildung zeigt einen senkrechten

Schnitt durch die Anordnung. Jede Einzelmaschine besteht aus einem

oberen Tisch 1 und einem unteren Tisch 2, welche durch Zwischen-

stücke 3 und eine Lagerbüchse 4 fest miteinander verbunden sind.

Auf dem Tisch 1 und zwischen den Tischen 1 und 2 sind die ver-

schiedenen Formen und Mechanismen der Maschine untergebracht. Die

Lagerbüchse 4 ist an der mittleren Säule 5 drehbar gelagert. Zwecks

Erleichterung des Drehens sind zwischen der Büchse 4 und der

Säule 5 oben und unten noch Kugellager 6 und 7 vorgesehen. Am

unteren Teile der Säule 5 ist ein kugelförmiger Zahnkranz 8 fest ein-

gebaut, welcher mit je einem Kegelrad einer Einzelmaschine in Ein-

griff ist. An dem Untertisch 2 jeder Maschine ist ein Lagerbock 10

13

1
1
5

15-

11

angebracht, welcher zur Lagerung des einen Zapfens der Achse 13 der

Kegelräder 9 dient, während der andere Zapfen in der Büchse 4 ge-

lagert ist. Mit den Lagerböcken 10 ist ein Schneckenradkranz 11

fest verbunden, in welchen eine am Gestell der Säule 5 gelagerte

Schnecke 12 eingreift. Durch den Antrieb der Schnecke 12 werden

daher der Radkranz 11 und damit die Tische 1 und 2 jeder Maschine

in Drehung versetzt , so daß letztere um die Säule 5 rotieren. Die

Kegelräder 9 sind noch mit einem Stirnzahnradkranz 9a versehen,

welcher mit je einem Zwischenrad 14 kämmt. Letztere sind an den

Zwischenstücken 3 der Tische 1 und 2 auf Zapfen 13 gelagert und

stehen im Eingriff mit Zahnrädern 15, welche auf einer für jede Einzel-

maschine vorgesehenen mittleren Welle 16 sitzen. Die Welle 16 dient

zur Aufnahme der verschiedenen Nockenscheiben zum Antrieb der

Einzelmechanismen der Maschine. Durch die genannten Kugelräder 9

wird somit auch die in jeder Maschine angeordnete Antriebswelle 16

in Drehung versetzt. Jede Einzelmaschine kann mit Hilfe einer

Kupplung ausgeschaltet werden, während die anderen in Tätigkeit bleiben.

(D. R. P. 292 663 vom 24. April 1913.) i

Die Glaseinfuhr im Südwestgebiete Rußlands. (Keram. Rund-

schau 1916, S. 62.) sm

Die Schwindung des Porzellans. A. Heber. - Verf. legt dar,

wie wichtig es ist, die Zusammensetzung der Rohstoffe zu kennen,

um die Schwindung der Porzellanmasse möglichst zu verringern (auf

mindestens 1/6), wodurch ja auch die Herstellungskosten kleiner werden.

Je reiner der Sand, d. h. je quarzreicher dieser ist, desto geringer wird

die Schwindung sein. Verf. empfiehlt auch den Zusatz von Glatt-

scherben zur Masse, er verringert die Schwindung und bedingt Rohstoff-

ersparnis. (Keram. Rundsch. 1916, S. 47.)

-

sm

Herstellungkünstlicher Zähne aus keramischerMasse. Dr. Georg

Caspari , Wiesbaden. Der Zahnmasse wird Mehl, Tragant, Leim o. dgl.

zugesetzt, um den gepreßten und erhärteten Zahn vor dem Brennen

bearbeiten und so in die jeweils gewünschte Form bringen zu können.

(D. R. P. 292406 vom 5. Mai 1915.) i

Keramische Raumgestaltung. J. Lerg. (Tonind.- Ztg. 1916, S. 183.) sm

Die Herstellung von Badewannen aus keramischer Masse. E.

Block. (Keram. Rundsch. 1916, S. 54.) sm

Prüfungvon Dachziegeln . B. Ganzner. (Tonind.- Ztg. 1916, S.79.) sm

Verfahren, volle oder hohle Ton- oder Zementgegenstände

durch Färben zu mustern. Gustav Blatt, Biberach in Baden.

Der Gegenstand wird in einem unter Vakuum stehenden Kessel von

unten nach oben ganz langsam mit den färbenden Lösungen umgeben

und durchzogen. Dabei kann man musterförmige Abdeckungen durch

eine Celluloseacetatlösung anwenden, auch den gefärbten Gegenstand

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 240.

mit einer Celluloseacetatlösung imprägnieren. Sollen die Gegenstände

nur bis zu einer bestimmten Höhe gefärbt werden, so läßt man die

Farblösungen bloß bis zu dieser gewünschten Höhe steigen, was durch

Wasserstandsglas oder Schwimmer kontrolliert werden kann. Um

scharfe Begrenzungslinien der Farben zu erhalten, läßt man die Lösungen

bis zur bestimmten Stelle steigen, unterbricht dann das Vakuum und

läßt die Farblösung sofort abfließen. Sollen die Begrenzungslinien

der Farben abgetönt oder abgestuft werden, so läßt man die Lösung

einige Zeit unter Vakuum einwirken, wodurch sie noch über den

Flüssigkeitsspiegel hochgesaugt wird. Verwendet man zur Musterung

als Abdeckungsmittel Celluloseacetat, so braucht dies nach der Färbung

nicht abgeschliffen zu werden, weil es die Untergrundfarbe klar durch-

scheinen läßt. Imprägniert man nach der Färbung mit Celluloseacetat,

so werden die Farben mehr im Körper befestigt und der Gegenstand

wird gegen verschiedene Lösungsmittel unempfindlich. Auch werden

die Farben lebhafter. Das Verfahren soll billig sein und sich für

Massendekoration eignen. (D. R. P. 292709 vom 24. Juni 1914.) i

Kalkasche. H. Eckert. Um die Entstehung der Kalkasche

einzuschränken, muß für den richtigen Feuchtigkeitsgehalt beim Ein-

setzen der Rohsteine gesorgt werden. Ferner wird im Beschütten der

Heizlöcher viel gesündigt. Besser ist es, wenig Brennstoff auf einmal

in die Heizschächte einzubringen, diese aber dafür um so öfter zu be-

dienen. (Tonind.- Ztg. 1916, S. 139.)

―

sm

Gips als Baustoff. A. Seimert bezw. E. Mann. (Tonind.-Ztg.

1916, S. 76 und 102.) sm

Gips als Zusatz zum Zement. S. Stein. Es ist angezeigt,

anhydrithaltigen Gipsstein überhaupt nicht zu verwenden. Bei Be-

nutzung reinen anhydritfreien Gipses wird die Festigkeit des Zementes

bedeutend erhöht. Die höchsten 28tägigen Druckfestigkeiten weist der

Zement mit 5 % Gips auf. Es wäre aber verfehlt, auf diese Weise

eine bessere Güte des Zementes erreichen zu wollen. (Tonind:-Ztg.

1916, S. 140.) sm

Schwellung und Schwindung von Zement und Zementmörteln

in Wasser und Luft. M. Gary. - Die Prüfung der Zemente im

reinen Zustande und in Mischung mit verschiedenen Sanden wurde

sowohl auf dem BAUSCHINGERSchen wie auch auf dem MARTENSschen

Apparate ausgeführt. Die Messungen auf ersterem Apparate haben sich

als die zuverlässigsten erwiesen. Die Art der Zemente je nach ihrer

Herstellungsweise und die Art der verwendeten Sande haben ent-

scheidenden Einfluß auf Schwellung und Schwindung der Zementmörtel-

körper in Nässe und Trockenheit. (Cement 1916, S. 43.) sm

Einsetzen der Mahlsteine. K. Wachwitz. (Tonind.-Ztg. 1916,

S. 157.) sm

Bemerkungen zu den neuen Bestimmungen für Ausführung

von Bauwerken aus Beton und Eisenbeton . Amos. (Tonind.-Ztg.

1916, S. 177.)
sm

Herstellung einer für Eisenklinker, Fußbodenplatten, Straßen-

pflaster, Steinzeug o . dgl. verwendbaren Steinmasse. Radeburger

Ton- und Chamottewerke F. L. Strack & Co. , G. m. b. H., Rade-

burg, Bez. Dresden. Diese Steinmasse soll sich sowohl durch große

Bruch- und Druckfestigkeit, als auch durch geringe Wasseraufnahme-

fähigkeit auszeichnen. Zur Herstellung der Steinmasse wird einerseits

Syenitschotter fein gemahlen, anderseits ein Gemenge aus syenithaltigen

Tonsorten gebildet, getrocknet und gemahlen. Sodann wird aus beiden

Mahlprodukten ein Gemisch bereitet und dieses Gemisch unter geringem

Wasserzusatz gepreßt, worauf die gewonnenen Formlinge einem Brenn-

prozeß unterworfen werden. Dem Gemisch aus gemahlenem Syenit-

schotter und einem getrockneten und gemahlenen Gemenge aus syenit-

haltigen Tonsorten können zur Bestimmung des Schmelzpunktes sowie

des Sinterungspunktes des Endproduktes andere Tonsorten in ent-

sprechender Menge derart zugesetzt werden, daß sich die Feuerbeständig-

keit und Widerstandsfähigkeit des Produktes je nach den beabsichtigten

gewerblichen und technischen Zwecken von vornherein feststellen läßt.

(D. R. P. 292645 vom 25. April 1914.)
i

Eisenklinker. C. Mahlow. - Verf. warnt vor den aus künstlich

hergestellter Eisenklinkermasse angefertigten Ziegeln, die nur äußerlich den

vorzüglichen Eisenschmelzklinkern gleichen. (Tonind.- Ztg.1916, S.168 .) sm

Das Abbröckeln der Kanten bei Wandplatten. E. Müller.

(Keram. Rundsch. 1916, S. 55.)

Standsichere Pflasterplatten. H. Trenker. Hinweis auf das

D. R. P. 281 039.¹) (Tonind.- Ztg. 1916, S. 163.)

Mehrfarbig gemusterte Platten. M. Adam. (Keram. Rundschau

1916, S. 9.)

¹) Chem.-Ztg. Repert. 1915, S. 39.

-

sm

sm

sm
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18. Gase. Trockene Destillation. Teerprodukte.")

Vorrichtung zur Ausscheidung von festen und flüssigen Bei-

mengungen aus Gasen während der Zentrifugierung in Gaswasch-

ventilatoren oder anderen Zentrifugalwaschern. Hans Eduard

Theisen, München. Bei der Einrichtung des Hauptpatentes 249763¹)

sind einerseits die Zentrifugier-

flügel zur Erzeugung eines

großen Saug- und Förderdrucks

am äußeren Teil bei a seitlich

geschlossen, und ferner sind

die in die Gehäusewand ein-

gegossenen Rinnenƒnach innen

durcheinenRinggabgeschlossen.

Dies kann zur Folge haben, daß

ein nicht unbeträchtlicher Teil

des Wassers in die äußeren

Ventilatorflügel übertritt und

nochmals zentrifugiert wird, so

daß der Kraftaufwand des Venti-

lators größer als erforderlich

wird. Um diese Mängel zu be-

seitigen, sind nach vorliegender

Erfindung die Ventilatorflügel

bei h mit einem Ausschnitt ver-

sehen, in welchen der Ring g

und dessen Schneide so weit

hineinragen, daß das an der

Waschfläche ei entlangspritzende

Wasser möglichst vollkommen in

die Rinnen ƒ abgeleitet und das

Mitreißen des Wassers in die

äußeren Zentrifugierflügel erheb-

lich vermindert wird. Ferner ist

der die Flügel unten versteifende

Ring b möglichst weit außen

und so angeordnet, daß das

aus der Desintegratorvorrichtung

austretende Gas- und Wassergemisch auf der ganzen Waschfläche ei

zentrifugiert wird . Die Erfindung kann nicht nur bei Gleichstrom-

waschern, sondern auch bei Gegenstromwaschern , bei welchen die

Ventilator- und die Desintegratorvorrichtung nebeneinander angeordnet

sind, angewendet werden. (D. R. P. 292384 vom 8. Februar 1914,

Zus. zu Pat. 249763.)

Abb. 1

16

i

Verfahren und Elektrode zum Reinigen von Gasen auf elektro-

statischem Wege. Jakob Kraus , Braunschweig. Um die Gase

von Staub, Rauch und anderen Verunreinigungen zu befreien, werden

sie in einem elektrostatischen Felde an nichtleitenden Elektroden vor-

beigeführt, deren dem Gasstrom abgewandte Oberflächen elektrisch

erregt sind, während die dem Gasstrom zugewandten Oberflächen keine

oder eine geringere elektrische Spannung als die abgewandten Elektroden-

flächen besitzen. Bisher waren bei Vorrichtungen zur Ausführung

dieses Verfahrens immer mindestens zwei verschieden elektrostatisch

geladene Flächen einander gegenüberliegend angeordnet, wobei besondere

Maßnahmen erforderlich waren, damit die elektrostatisch angezogenen

Staubteilchen nicht mit gleich-

namiger Elektrizität geladen und

infolgedessenzurückgeschleudert

wurden. Nach vorliegender Er-

findung wirdwird der Gasstrom

jeweils nur an einer Elektroden-

fläche vorbeigeführt, und zwar

ist hierbei ebenfalls die dem

Gasstrom zugewandte Fläche der

Elektrode nicht oder schwächer

geladen, während die dem Gas-

strom abgewandte Elektroden-

fläche eine größere elektrische

Spannung besitzt. Die Elektrode

14

18
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Abb. 2

17

muß hierbei nichtleitend und so gestaltet sein, daß sich zwischen

ihren beiden Flächen dauernd eine Spannungsdifferenz aufrecht erhalten

läßt, wodurch verhindert wird, daß die an der Oberfläche geringerer

Spannung angezogenen Staubteilchen mit gleichnamiger Elektrizität

geladen und infolgedessen zurückgeschleudert werden. Bei der in

Seitenansicht und Grundriß dargestellten Ausführungsform einer

geeigneten Vorrichtung wird zur elektrostatischen Reinigung des Gases

*) Vergl. Chem.- Ztg. Repert. 1916, S. 241. ¹ ) Ebenda 1912, S. 492.

ein über Walzen 14, 15 geführtes endloses Band 16, z. B. aus Para-

gummi, verwendet, dessen innere Fläche e beispielsweise durch da-

zwischen liegende Reibkörper 17 elektrisch erregt wird, während die

äußere Fläche f, welche dem durch den schrägen Kanal 18 zugeführten

Gasstrom zugekehrt ist, nicht oder mit geringerer Spannung geladen

ist. Die sich infolge der Influenzwirkung an der Fläche ƒ des

Bandes 16 ablagernden Staubteilchen werden bei der Förderbewegung

des Bandes aus dem Gasstrom entfernt und beispielsweise durch eine

gegen das Band anliegende Walzenbürste abgestreift. (D. R. P. 292694

vom 8. Januar 1914.) i

Zum Stickstoff- Handelsmonopol. (Ztschr. komprim. u. flüss. Gase

1915, Bd. 17, S. 161-164, 177-179.) as

Bestimmung der Zusammensetzung von Argon - Stickstoff-

mischungen mittels flüssiger Luft. L. Hamburger und Ph. H. Izn.

(Ztschr. komprim. u. flüss. Gase 1915, Bd. 17, S. 117-119.) as

-

Destillation von Teer und ähnlichen Stoffen durch Zerstäubung

und Verdampfung nach Erhitzung des Rohmaterials beim Durch-

strömen von Rohrsystemen unter hohem Druck. Alfred Leinveber,

Chemnitz. Nach dem kontinuierlichen Destillationsverfahren von KÖHN

wird der durch Erwärmung fließend gemachte Teer mittels einer Pumpe

unter dem hohen Druck von etwa 20 at durch eine von außen geheizte

Rohrschlange getrieben. Beim Austreten aus der Rohrmündung wird

der Teer infolge der plötzlichen Druckentlastung in feinste Teile zer-

stäubt und zum Teil verdampft, so daß eine reichliche Abscheidung

der leicht flüchtigen Bestandteile von dem Rückstande erzielt wird.

Durch vorliegende Erfindung soll das genannte Verfahren dahin ver-

bessert werden, daß das gesamte Rohmaterial oder das einer Destillations-

stufe, bevor es dem Heizrohrsystem zugeführt wird, mit einer ent-

sprechenden Menge der früher gewonnenen leichter flüchtigen Destillations-

produkte gemischt oder in Lösung gebracht wird. Bei der Destillation

wird diese Beimischung an der dem Siedepunkt entsprechenden Stelle

wieder ausgeschieden und führt so, wenn sie erneut zur Verwendung

kommt, innerhalb des Verfahrens einen Kreislauf aus. Der Vorteil des

neuen Verfahrens soll darin bestehen, daß man es bei der Destillation

mit einer leichter verdampfbaren und weniger zähen Masse zu tun hat,

welche mit außerordentlicher Schnelligkeit und geringem Kraftaufwande

auch bei engstem Rohrdurchmesser durch das Rohrsystem getrieben

werden kann. Absetzen von Koksteilchen in den Rohren ist infolge

der nach Belieben erzielbaren Leichtflüssigkeit des Materials aus-

geschlossen. Auch kommt man wegen des niedrigen Siedepunktes

der Mischung mit einer niedrigen Arbeitstemperatur aus, so daß das

Verfahren eine größere Betriebssicherheit gewährt. (D. R. P. 292 992

vom 23. Mai 1915.) i

Verhütung der Koksbildung bei der Teerdestillation. Dr. Mei-

lich Melamid und Louis Grötzinger, Freiburg i . Br. - Durch die

bisher bei der Teerdestillation in den Kesseln in großen Mengen statt-

findende Absetzung von Koks wird leicht ein Durchbrennen der Kessel

und damit eine Betriebsstörung veranlaßt. Versuche sollen nun ergeben

haben, daß keine Koksbildung stattfindet, wenn bei der Destillation von

Teer, Teerölen und dergl . Borsäure oder ein borsaures Salz zugegen

ist. Auf 5000 kg Teer oder Teeröl setzt man beispielsweise 50-60 kg

Borsäure bei der Destillation zu. Sind indifferente Gase, z. B. Stickstoff,

Wasserstoff oder Wasserdampf zugegen, so genügen auf die genannte

Teermenge schon 20 kg Borsäure. Die Borsäure soll dabei zugleich

eine reinigende Wirkung ausüben. (D. R. P. 291 164 v. 27. März 1914.) i

Fortschritte der Verwendung von raffiniertem Teer zum Zwecke

von Wegebau und -unterhaltung. Ph. Sharples. Verf. weist zu-

nächst auf die Verschiedenartigkeit der Eigenschaften der verschiedenen

Teersorten und der verschiedenen Pechsorten hin. Dann gibt er Vor-

schriften an die Anforderungen an Teere, die 1. als Bindemittel zur

Herstellung von Macadamwegen , 2. zur Behandlung von Fußgänger-

wegen, 3. für kalte Oberflächenteerung, und 4. als Pech zum Füllen

von Blockstampfwerk dienen sollen. Er verlangt für 1. Teer als Binder:

Spez. Gew. 1,22-1,28 bei 15 ° C., Schmelzp. 37,5-43 ° C., bei 170 ° C.

soll noch nichts übergehen , über 315 ° C. nicht mehr als 15 %, freier

Kohlenstoff 12-25%. 2. Teer für Fußgängerwege : Spez. Gew.1,20— 1,60,

Viscosität bei 100 ° C. 125-200 Sek. für 100 ccm , unter 170º C.

soll nichts, über 315 ° C. nicht mehr als 25 % übergehen, freier Kohlen-

stoff 12-22%. 3. Teer für kalte Behandlung : Spez. Gew. 1,14—1,18,

Viscosität nicht mehr als 100 Sek. für 100 ccm bei 40º C. , bis

170° C. sollen höchstens 7 % übergehen und bei 315 ° C. nicht weniger

als 65 % von 100 g zurückbleiben, freier Kohlenstoff 4-12 %. 4. Teer

für Holzblöcke : Schmelzp. 43-55 ° C., freier Kohlenstoff 20-35 %,

spez. Gew. 1,22-1,30. (Metall. and Chem. Eng. 1915, Bd. 13, S. 920.) μ
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21. Zucker. Stärke. Dextrin.*)

Messung des mit Fehlingscher Lösung erhaltenen Kupfer-

oxyduls. Bemerkungen von BRUHNS und von REINKE zur Be-

stimmung nach MÜLLER mittels Kaliumpermanganat, und mittels anderer

Methoden. (Centralbl. Zuckerind. 1916, Bd. 24, S. 822.) 2

Aus- und Fortbildung der Betriebsbeamten und Kocher in der

Rübenzuckerindustrie.¹) H. Claassen. (Centralbl. Zuckerind. 1916,

Bd. 24, S. 739.) 2

Geruchstoffe der Zuckerrübe. Stoltzenberg und Bruhnke.

Die für die Entzuckerungs - Schlempe charakteristischen Geruchstoffe

scheinen der Gruppe des Pyrrols anzugehören und dem Dimethyl-

und Athyl- Pyrrol, sowie den Pyrrol- Alkoholen nahezustehen ; die Arbeit

mußte vorerst abgebrochen und soll später fortgesetzt werden. (Centralbl.

Zuckerind. 1916, Bd. 24, S. 778.)

Die Geruchstoffe dieser Schlempe kann man nicht wohl als solche der Rübe

bezeichnen, denn diese sind von ganz anderer Art und von völlig verschiedenem

Geruche, und daß die Rübe z. B. schon Pyrrolderivate enthalten solle , ist sehr

unwahrscheinlich, vielmehr entstehen derlei Substanzen wohl erst im Laufe der

Entzuckerungsarbeit.
λ

Betriebs -Untersuchungen auf Invertzucker. G. Bruhns.

Zum Zwecke qualitativer Prüfung empfiehlt Verf. eine Kupferlösung,

die statt freien Alkalis die äquivalente Menge Soda enthält, und die

billiger, weit haltbarer, und gegen Rohrzucker viel unempfindlicher ist

als die FEHLINGSche, allerdings aber auch von Invertzucker langsamer

angegriffen wird, weshalb es sich empfiehlt, die Proben 10-15 Min.

im kochenden Wasserbade stehen zu lassen. (Centralbl. Zuckerind. 1916,

Bd. 24, S. 738.)

Solche Lösungen wurden schon seit sehr langer Zeit wiederholt vor-

geschlagen (nicht erst 1897 durch Müller , nach dem sie Verf. benennen will),

haben sich aber bisher nirgendwo dauernd einbürgern können.
2

Bestimmung von Raffinose in Rohzuckern. H. Pellet. - Bei

Melassen, die viel Raffinose enthalten , sind die 1910 festgesetzten

Methoden HERZFELDS fehlerhaft, weil jetzt bekannt ist, daß in Melassen

Glutamin- und Asparaginsäure -Verbindungen vorhanden sind , die die

Ergebnisse beirren ; Versuche mit zweierlei Enzymen (aus Ober- und

Unterhefe) haben bisher bei Melasse noch keine ausreichenden Ergeb-

nisse geliefert, sollen aber weiter fortgesetzt werden. (Int. Sug. Journ.

1916, Bd. 18, S. 272.)

Ein großer Teil der, im Original noch weiter ausgeführten Voraussetzungen

des Verf. ist ganz irrtümlich, worauf indessen an dieser Stelle nicht näher ein-

2gegangen werden kann.

Rohrzucker- Bestimmung in Kolonialprodukten. Ch. Muller.

An Stelle der umständlichen und schwierig zu handhabenden Inversions-

Methoden (OGILVIE, PELLET, . . .) greift Verf. auf das einfache und

rasche Verfahren zurück, den Rohrzucker direkt zu polarisieren , nach-

dem man den Invertzucker zerstört hat; zur Zerstörung dient eine

Flüssigkeit, die in 400 ccm 25 g Seignettesalz, 32 g NaOH, und 11 g

Wismutsubnitrat enthält , bis zur völligen Lösung erwärmt, abgekühlt,

auf 500 ccm ergänzt, und wenn nötig filtriert wird. Man bringt nun

in einen 300 ccm - Kolben 50 ccm einer Lösung von z. B. 20 g Melasse

in heißem Wasser , fügt 15 ccm der Wismutflüssigkeit bei , kocht im

Wasserbade 15 Min. , kühlt ab, setzt 150 ccm kaltes Wasser und 60 ccm

Bleiessig von 36 ° Bé. zu, ergänzt zu 300 ccm, schüttelt durch, filtriert,

bringt 100 ccm in einen 110 ccm - Kolben, setzt 5 ccm Eisessig zu,

ergänzt zu 110 ccm, schüttelt mit 2 g bester Entfärbungskohle, filtriert,

und polarisiert im 400 mm-Rohre. (Int. Sug. Journ. 1916, Bd. 18, S. 274.)

Die 15 ccm Wismutlösung sollen 3 g Invertzucker (d. i. die Menge, die 15 %

in der Melasse entspricht) zerstören , aber allerdings 2-5 % der Anfangsmenge

übrig lassen, „die aber die Polarisation nicht mehr beeinflussen"; die Ergebnisse

sind die nämlichen, die Pellets Verfahren liefert.
2

Britische Zuckerindustrie. G. Martineau. Das Heil dieser

Industrie sieht Verf. in hohen, für lange Zeit garantierten Schutzzöllen,

entsprechender Organisation , und hermetischem Abschlusse gegen die

Konkurrenz des Festlandes. (Int. Sug. Journ. 1916, Bd. 18, S. 255.)

Die Organisation soll der Deutschlands nachgebildet werden, denn diese „ist

das Geheimnis der schreckenerregenden Macht, die es in diesem Kriege entfaltet“;

die Schutzzölle und Absperrmaßregeln sollen die von dem australischen Minister

Hughes empfohlenen sein, über deren Durchführbarkeit und Nutzen aber selbst

gegenwärtig schon in England berechtigte Zweifel seitens der Einsichtigeren ge-

2
äußert werden.

――

Filter für Flüssigkeiten, insbesondere für Zuckersäfte. Pfeifer

& Langen, G. m. b. H., Elsdorf, Rhld. Statt Hanf oder Jute wird

ein Stoff verwendet, der aus Garnen gewebt ist, die durch aus-

schließliches Verspinnen von Papierfasern oder daraus erzeugten

schmalen Papierstreifen hergestellt sind. Das Filtrieren soll so schneller

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 195. ¹) Chem.-Ztg. 1916, S. 552.

vor sich gehen, die filtrierte Flüssigkeit klar sein und das Filter

länger verwendet werden können als bisher. Das Filtermaterial

kann auch aus zwei oder mehreren miteinander verbundenen Schichten

von aus Papiergarn gewebten Stoffen bestehen. Man kann auch auf

dem aus Papiergarn gewebten Stoff eine Schicht aus Cellulose oder

anderem Papierstoff befestigen . (D. R. P. 291519 v. 23. Dez. 1914.) i

Filterpresse , insbesondere zum Filtrieren von Zuckersäften.

Ernst Lehne , Klein -Wanzleben. In dem Filterbehälter a ist ein

Traggerüst für die Filterelemente angeordnet, welches aus zwei gegen-

überliegenden Stirnplatten bb¹, die auf den Achsen zweier Hohlwellen.c

und c¹ befestigt sind, und aus Zugstangen d-de besteht, durch welche

die Stirnplatten fest mit einander verbunden werden. Zwischen diesen

Stirnplatten und den Zugstangen befinden sich die Filterelemente, welche

nach Lösen und Herausnehmen der Zugstangen d¹ und d² ohne weiteres

in das Traggerüst eingeführt und aus ihm entfernt werden können .

Der gemeinsame Abflußkanal e für das Filtrat wird durch die Zusammen-

Abb. 1 Abb. 2

ď

stellung der einzelnen Filterelemente selbst gebildet, indem die Ringef

derselben, an denen Siebböden g befestigt sind, mit Hilfe von Gummi-

ringen i durch eine Druckschraube h fest zusammengepreßt werden.

Die zu filtrierende Flüssigkeit wird durch einen Stutzen n in den Be-

hälter a eingeleitet und gelangt durch die Filtertücher m und die Sieb-

böden g der Filterelemente, sowie durch den gemeinsamen Abflußkanal e

als Filtrat in eine Ablaufrinne o . Sobald das Filter erschöpft ist und

die Abführung der Rückstände und das Waschen der Filtertücher er-

folgen soll, wird der Einlaß n geschlossen und die noch im Filter-

behälter befindliche unfiltrierte Flüssigkeit durch einen Stutzen p ab-

geleitet. Sodann füllt man den Behälter a bis an den Ablaufstutzen q

mit heißem Wasser und setzt gleichzeitig die Achse cc¹ mit den darauf

befindlichen Filterelementen durch einen Antrieb r in Drehung. Man

läßt die Filterelemente sich so lange in dem warmen Wasser bewegen,

bis sie von den anhaftenden Filterrückständen befreit sind. (D. R. P.

291316 vom 19. Juni 1914.) i

Kalken der Rohsäfte. A. Müller. Der Gang der Schnellstrom-

vorwärmer mit Pumpenbetrieb bleibt nur dann regelmäßig und dauernd

ungestört, wenn die Säfte in entsprechender Weise und genügend ge-

kalkt sind, was stets zu erreichen bisher viele Schwierigkeiten bot; dieser

wird man, wie Verf. fand, leicht und sicher Herr, indem man heißen,

gekalkten, für die 1. Saturation vorbereiteten Saft in richtig bemessener

Menge zurücknimmt, durch welches Verfahren nebst den angestrebten Vor-

teilen auch noch mancherlei andere erreicht werden, u. a. eine auffallende

Verbesserung der Säfte. (Centralbl. Zuckerind. 1916, Bd . 24, S. 845.) 2

abfälligen Außerungen SAILLARDS über dieses Verfahren, und glaubt,

Verdampfung unter Druck. F. Langen.F. Langen. Verf. bespricht die

daß sie technisch nicht zutreffen oder zuzutreffen brauchen , daß aber

in chemischer Hinsicht die Frage nach der Zulässigkeit so hoher

Temperaturen und ihres Einflusses auf die Säfte eine offene bleibe,

und genauer fachmännischer Untersuchung bedürfe. (Centralbl. Zucker-

ind. 1916, Bd. 24, S. 798.) 2

SolcheStaubexplosionen in Zuckerraffinerien. Schima.

Explosionen , die meist durch Hineingeraten eiserner Gegenstände in

die Mühlen verursacht, und dann durch die mit Zuckerstaub er-

füllte Luft weiter fortgepflanzt werden , machen es ratsam , die Mahl-

anlagen nur in abgetrennten, mit eisernen Türen versehenen, mit Staub-

absaugern und Hydranten ausgestatteten Räumen unterzubringen .

(Wochenschr. d. Centralvereins, Wien 1916, Bd. 54, S. 256.)

Nach Erfahrung des Ref. sind ausreichende Magnetfelder (mit permanenten

Magneten) eine sehr wirksame, wenngleich nicht unfehlbare Schutzvorrichtung,

regelmäßige Revision vorausgesetzt. Staubabsauger sind unbedingt nötig, doch

soll der Staub in sogen. Filterapparaten u. dgl. abgefangen werden , und nicht

etwa in „Staubkammern“, deren Atmosphäre die Explosionen noch in hohem

Grade begünstigt, wie das ein erst jüngst eingetretener Fall wiederum bestätigle.

Die letzten Restchen Staub , die noch aus den Filtern entweichen , mag man

lieber verloren gehen lassen, als sie in Staubkammern zu sammeln ! 2
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32. Photochemie und Photographie.")

Die Wirkung des Lichtes auf die lebenden Organismen. Fr.

Schanz. Nachdem durch frühere Untersuchungen des Verf. fest-

gestellt war, daß Licht auf die Eiweißkörper der Linse und des Blutes

in dem Sinne wirkt, daß aus leichtlöslichen Substanzen schwerlösliche

werden, ist anzunehmen, daß auch in der Pflanze eine ähnliche Wirkung

auftritt, und daß das Chlorophyll dabei als Photokatalysator wirkt. Daß

ihm diese Eigenschaft zukommt, hat HAUSMANN für Paramäcien und

Blutkörper und hat Verf. nun auch für Blutserum festgestellt. Im

pflanzlichen und tierischen Organismus gibt es eine ganze Anzahl

Photokatalysatoren . Als solche für die Eiweißkörper des Blutes hatte

Verf. früher Traubenzucker, Aceton und besonders Alkohol erkannt.

Nach seinen neueren Untersuchungen gesellen sich auch Milchsäure,

Harnstoff und Hämatoporphyrin hinzu. Nach NEUBERG sind Mineral-

salze wirksame Katalysatoren ; Verf. bestätigte dies an Blutserum mit

verschiedenen Mineralwässern, die sich hier als negative Katalysatoren

zeigten. Die Modifikationen der Lichtwirkungen gegenüber organischen

• Salzen und Eiweißkörpern durch positive und negative Katalysatoren

dürften im Lebensprozeß eine erhebliche Rolle spielen. (Sonderabdr.

a. Biochem. Ztschr. 1915, Bd. 71 , S. 406.) sp

Über die Beziehungen des Lebens zum Licht. Fr. Schanz.

Die photokatalytischen Wirkungen werden am Beispiel des Hämato-

porphyrins erläutert. Solche Wirkung kommt zahlreichen Substanzen

zu, besonders auch Farbstoffen, und Verf. sieht hierin die Bedeutung der

Tier- und Pflanzenfärbungen. (Sonderabdr. a. Münch. med. Wochenschr.

1915, Bd. 62, S. 1315.) sp

--

Spannen von aus erstarrenden Kolloidlösungen gebildeten Häuten

auf Rahmen. Bernhard Bichtler, Charlottenburg. Die Häute werden

im labilen Zustand gespannt, um den ihnen sonst anhaftenden Mangel

der Veränderung durch Temperaturschwankungen, Dämpfe und Flüssig-

keiten zu beseitigen. Der labile Zustand der Haut ist dann vorhanden,

wenn noch nicht alle Lösungsmittel verdunstet sind, oder wenn sie der

Haut in den erforderlichen Mengen wieder zugeführt sind. Um der-

artige Häute herzustellen , wird ein Rohstoff, z. B. Kollodium, in ge-

eigneten Lösungsmitteln gelöst und in dünner Schicht auf einer ebenen

blanken oder matten Unterlage nur so weit zum Erstarren gebracht,

daß das Lösungsmittel noch nicht vollständig aus dem Rohstoff ent-

fernt ist, damit nach dem Übertragen der Haut auf die mit ihr zu

versehende Stelle durch weitere Entziehung des Lösungsmittels eine

beliebig veränderliche Härtung und Spannung der Haut erzielt wird.

Zum Übertragen des noch labilen Rohstoffes benutzt man zweckmäßig

eine Spannhaut, welche aus Gelatine, Papier, Holz, Leder, Gewebe,

Metallblech u. a. bestehen , gleichzeitig als Unterlage für die aufzu-

gießende Membranschicht und später auch als Klebmittel dienen kann.

Nach dem Übertragen der labilen Haut mittels einer solchen Spannhaut

auf einen Spannrahmen o. dgl. wird das Ganze in ein Gefäß gelegt,

welches mit einem Lösungsmittel gefüllt ist, das die Unterlage oder

Spannhaut auflöst oder deren mechanische Entfernung vorbereitet.

Durch Behandeln mit Wasser oder Wärme kann der nun freigelegten

Haut die weitere Spannung und andere Eigenschaften gegeben werden.

Ist die Unterlage mit einer Mattierung oder Musterung versehen , so

überträgt sich diese auf die Haut. Man kann die Haut für gewisse

Zwecke stellenweise oder gänzlich verstärken , und für den Pigment-

druck kann sie mit einer Isolierschicht gegen das Anhaften versehen

werden. Endlich kann sie mit Spiegelüberzügen belegt oder durch

geeignete Färbung als Lichtfilter oder selektiver Spiegel für Mehrfarben-

aufnahmen hergerichtet werden. (D. R. P. 292744 v. 7. März 1913.) i

Zur Entwicklerpraxis. P. Hanneke. Hinweis auf BrenzcatechinHinweis auf Brenzcatechin

und Natriumphosphat. (Phot. Chronik 1915, S. 281-282 .) ph

Entwicklung nach Zeit und Temperatur, mit einigen neuen

Tabellen. F. C. Lambert. (Phot. Times 1915, Bd. 47, S. 386-388.) ph

Photographisches Aufnahmematerial (Platten, Films, Papier usw.)

mit Farbzusatz, durch welchen eine Abschwächung der Lichtempfind-

lichkeit bewirkt wird. G. W. Adolf Sosna und Julius E. Biede-

bach, Bremen. - Vorliegende Erfindung will die Aufgabe lösen, die

Platte während des Entwickelns derart unempfindlich, auch gegen ge-

dämpfte Tageslichtstrahlen, zu machen, daß das Behandeln der Platten

nach der Aufnahme selbst in Räumen möglich ist, welche nicht gänz-

lich frei von Tageslichtstrahlen sind. Zu dem Zwecke werden neben

den Filterfarbstoffen Chemikalien, beispielsweise Phenolphthalein, in die

Emulsion eingebracht, welche die Emulsion nicht beeinflussen, dagegen

beispielsweise mit dem Alkali des Entwicklers Verbindungen eingehen,

welche eine Färbung der Emulsion im Entwickler herbeiführen und

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 236.

als Schutzfärbung für die Emulsion dienen, so daß selbst gedämpfte

Tageslichtstrahlen unwirksam gemacht werden und eine Prüfung des

Entwicklungsganges durch Herausnehmen möglich ist. Man braucht

die Farbstoffe nicht der Emulsion zuzusetzen , sondern kann auch be-

sondere Farbstoffträger , welche als Filter für die Emulsion wirken,

verwenden. Auch können mehrere Farbstoffträger Anwendung finden.

Als solche Farbstoffträger können beispielsweise besondere Umhüllungen

der Platten dienen. (D. R. P. 292723 vom 20. Juli 1915, Zus. zu Pat.

288328.¹) i

Seitenverkehrte Duplikatnegative. Pyroentwickler für photo-

graphische Platten. Der Nutzen verschiedener Brennweiten. Entfernung

von Lichthöfen auf photographischen Negativen. Gründliche Erforschung

der Quellen von Mißerfolgen in der photographischen Technik. M. Frank.

(Schweiz. Apoth .- Ztg. 1915, Bd. 53, S.711,712, 725 ; 1916, Bd . 54, S. 34,98 ) s

Die Einfärbung von Öl- und Bromöldrucken in großen Formaten.

empfohlen. (At. Phot. 1915, Bd. 22, S. 68—71 . )

Wurm-Reithmayer. Hierzu wird die Verwendung einer Walze

ph

Zur Technik des Bromölumdruckverfahrens. Hans Benndorf.

- Hierbei bildet das ausgebleichte Bromsilberbild nicht der endgültige

Träger der Farbschicht, sondern diese wird durch starken Druck auf

ein anderes Papier übertragen. Damit keine Farbe auf dem ersten

Papier zurückbleibt , muß die Gelatineschicht stark gequollen sein.

Um dies zu erreichen , ist es notwendig, eine nur wenig gehärtete

Bromsilbergelatineschicht zu verwenden. (Phot. Rundsch. 1915, Bd. 52,

S. 237-239.) ph

Über die Thiocarbamidtonung des Alboidinpapiers. Eug. W.

Karpinsky. - Die matten Albuminbilder werden kräftig überkopiert,

gut gewässert, dann getont in einer Lösung von Thiocarbamid 0,4 ,

Citronensäure 0,5 , NaCl 50, Chlorgold 0,25 in Wasser 1000. Danach

gutes Wässern und Fixieren. (Das Bild 1915, Bd. 10, S. 83.) ph

Über die Farbenwiedergabe mit der Lippmannschen Methode.

Reinhold Aron. Feststellung der physikalischen Erscheinungen,

welche die genaue Wiedergabe von Mischfarben in der Lippmannphoto-

graphie erschweren. (Ztschr. wissensch. Phot. 1915, Bd. 15, S. 65-78

und 97-125.) ph

Herstellung von Mehrfarbenrastern für die Farbenphotographie

mit Hilfe aufgetragener , verschieden gefärbter Kolloidteilchen.

Dr. C. Schleussner, Akt. - Ges. , Frankfurt a. M. Die Haupt-

schwierigkeit bei den Verfahren dieser Art bestand bisher darin, zu

verhindern, daß zwischen den einzelnen farbigen Körnchen der Kolloid-

teilchen Lücken entstehen und verbleiben. Nach vorliegender Erfindung

soll weder eine Vorbehandlung der Körnchen, noch eine Nachbehandlung

der Platte , noch eine Klebstoffzwischenschicht zum Befestigen der

Körnchen auf ihrem Träger erforderlich sein. Die Erfindung besteht

im wesentlichen darin, daß die angefärbten Kolloidkörperchen trocken

ohne Klebstoffzwischenschicht auf ihren Träger aufgetragen und durch

Dämpfe eines Quellmittels nicht nur zum lückenlosen Aneinanderfließen,

sondern auch in unmittelbare Verbindung mit dem Träger gebracht

werden. Dabei wird Glycerin benutzt, um die Kohäsion der Farb-

körnchen bei der Dampfbehandlung aufzuheben. Beispielsweise wird

der Träger des Farbstoffs, Pflanzenleim oder ein sonstiges Kolloid, mit

den drei Grundfarben Rot , Blau und Grün naß angefärbt. Das ge-

färbte Kolloid wird darauf getrocknet , zerkleinert und aufs allerfeinste

gesiebt. Nachdem die gefärbten Teilchen im richtigen Verhältnisse ge-

mischt sind, werden sie auf einen Träger (Glas , Film od. dergl .) auf-

gestäubt. Auf dem Träger ist ein Hauch Glycerin aufgetragen, was

am besten in der Weise geschieht, daß 2 ccm Glycerin mit 12 ccm

Essigsäure gemischt und über den Träger gegossen werden , woselbst

nach dem Verdunsten der Essigsäure eine ganz geringe Menge Glycerin

zurückbleibt, welches die Kohäsion der Rasterkörnchen aufhebt.

Aufstauben kann im Staubkasten bewirkt werden. Die Rasterelemente

werden dann behufs vollkommener und gleichmäßiger Bedeckung des

Trägers mittels eines sehr weichen Pinsels auf dem Träger verteilt und

die überflüssigen Elemente durch Abstauben entfernt. Nunmehr leitet

man über die so präparierte Platte Wasserdämpfe. Hierdurch werden

die Kolloidteilchen verflüssigt und zum lückenlosen Zusammenfließen

gebracht, wodurch sie gleichzeitig das auf der Glasplatte befindliche

Glycerin absorbieren sollen und eine vollkommene Befestigung auf dem

Träger erzielt werden soll. Man soll ein lückenloses Farbenmosaik

erhalten , welches keinerlei Nachbehandlung mit Kohlenstaub bedarf.

An Stelle von Wasserdampf können auch Alkoholdämpfe verwendet

werden. (D. R. P. 293004 vom 15. Oktober 1914.)
i

¹) Chem.-Ztg. Repert. 1915, S. 452.

Verlag der Chemiker-Zeitung Otto v. Halem in Cöthen (Anhalt). Druck von August Preuß in Cöthen (Anhalt).
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4. Anorganische Chemie. Mineralogie.")

Stickstoff, Chlor und Schwefelsäure in Schnee und Regen.

B. Artis. Verf. setzte die diesbezüglichen Untersuchungen von

KNOX für die Monate Oktober 1914 bis Juni 1915 fort. Der größte

Gehalt an H&SO wurde in den Monaten November und April mit

28 bezw. 28,5 T. H₂SO auf 1 Mill. T. des Regens gefunden. Der größte

Chlorgehalt bei 30 Bestimmungen betrug konstant 7,1 T. auf 1 Mill. T.

meteorischer Niederschläge. (Chem. News 1916, Bd. 113, S. 3.)

Übersicht der anorganischen Chemie. Louis Brunet. (Rev.

gén. de Chim. pure et appl. 1915, Bd. 18, S. 137—144.)
r

Gmelin-Krauts Handbuch der anorganischen Chemie. 7. Aufl.

5. Bd. 3. Abt. 992 S. Gr. 8°. 44 M. Carl Winters Universitäts-

buchhandlung, Heidelberg.

Eine anisotrope Wasserlösung. Häkan Sandqvist. (Ber. d.

chem. Ges. 1915, Bd. 48, S. 2054-2055.) r

Das Zerfallsgleichgewicht 2 NO + Cl₂ 2 NOCI des Nitro-

sylchlorids. Eine Bestätigung des Gesetzes von der Additivität der

innereren Atomwärmen. M. Trautz und Cl. Fr. Hinck.¹) (Ztschr.

anorg. Chem. 1915, Bd. 93, S. 177-202.)
ak

Verdrängung von „Săuren" durch Wasserstoffsuperoxyd. J.

Sperber. Es wurde mit MERCKSchem Perhydrol gearbeitet. Dabei

werden die einen Säuren unverändert ausgeschieden, andere werden

ohne Zersetzung in höhere Oxydationsstufen übergeführt, wieder andere

Säuren werden unter Zersetzung oxydiert. Es ist nach Verf. somit

außer Frage, daß Perhydrol eine Säure im üblichen Sinne des Wortes

ist. Ihre große Reaktionsfähigkeit beruht darauf, daß sie nur aus

Hydroxylgruppen (HO- OH) besteht. (Schweiz. Apoth. Ztg. 1915,

Bd. 53, S. 717.)

-----

S

Diethermale Zersetzung des Wasserstoffsuperoxydes in wässriger

Lösung. W. Clayton. Die Zersetzung wässriger Lösungen von

Wasserstoffsuperoxyd durch die Wärme ist nach Verf. in hohem Grade

von der Anwesenheit von organischer Substanz in kolloidalem Zustande

in einem Wasser abhängig. So zersetzte sich in einem Brunnenwasser

Wasserstoffsuperoxyd fünfmal so schnell als im reinsten, vom Verf.

dargestellten destillierten Wasser. Dagegen haben mechanische Faktoren,

wie z. B. Rühren, keinen Einfluß auf die Zersetzung des H2O2 in der

Wärme. Die Beobachtungen LEMOINES über den Einfluß des Lichtes

bei der Zersetzung wässriger Wasserstoffsuperoxydlösungen in der

Wärme konnte Verf. nicht bestätigen. (Chem. News 1915, Bd. 112,

S. 309 und 320.) CS

Oxydation der Stickstoffwasserstoffsäure durch Jod. F. Raschig.

(Ber. d. chem. Ges. 1915, Bd. 48, S. 2088-2092.) r

Der Reaktionsmechanismus der Azoimidsynthese aus Hydrazin

und salpetriger Säure. Fritz Sommer und Heinrich Pincas.

Die Umsetzung zwischen 1 Mol. Hydrazin und 1 Mol. salpetriger Säure

führt normalerweise zum Hydrazinnitrit, NH5NO2, das in Form von

gut ausgebildeten Prismen isoliert werden kann. Bei der Zersetzung

dieses Salzes in wässrigen sauren Lösungen muß zwischen folgenden

drei Reaktionen unterschieden werden:NH2H₂OI. N,H, + HNO, NH, N₂O + H₂O

II. NHHNO, N,H2H,O

III. HNO₂+ N¸H— N₂+ Ñ₂O + H₂O

I und II sind primäre, III ist eine sekundäre Reaktion. Experimentell

konnte bewiesen werden , daß die fragliche Umsetzung zwischen Hy-

drazin und salpetriger Säure durch die drei Gleichungen völlig geklärt

ist. (Ber. d. chem. Ges. 1916, Bd. 49, S. 259-277.) ks

Über Phosphinsulfide und Phosphinselenide. Wilhelm Strecker

u. Charlotte Grossmann. (Ber. d. chem. Ges. 1916, Bd. 49 , S. 63.) r

Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 141 .

1) Vergl. Trautz, Chem.-Ztg. 1915, S. 805.

Katalytische Wirkungen kolloidaler Metalle der Platingruppe.

Die Oxydation des Kohlenoxyds in Gegenwart von kolloidalem Platin,

Iridium und Osmium. C. Paal. Verf. berichtet über frühere Ver-

suche, bei denen er die nach dem PAALSchen Verfahren dargestellten

Hydrosole des Platins, Iridiums und Osmiums auf Gemische von Kohlen-

oxyd und Sauerstoff einwirken ließ. Bei allen Versuchen konnte die

Bildung von Kohlendioxyd nachgewiesen werden, während mit Platin-

schwarz ein negatives Resultat erhalten wurde. Dabei bleibt es fraglich,

ob diese Bildung von Kohlendioxyd in der gleichen Art verläuft, nämlich

über die intermediäre Entstehung von Ameisensäure und ihren Zerfall

in Wasserstoff und Kohlendioxyd, wie H. WIELAND¹) beim Palladium-

schwarz beobachtet hat. (Ber. d. chem. Ges. 1916, Bd. 49, S. 548.) ks

Die angebliche Bildung von Persilicat bei der Einwirkung von

Luft auf Natriumsilicatlösungen. H. Ditz. Verf. kann die Bildung

eines Persilicats 2) aus Luft und Wasserglas nicht als zutreffend ansehen.

Der von JORDIS beobachtete, aus derartigen Lösungen durch Zersetzen

mit HCl entstehende Chlorgeruch dürfte entweder auf eine Verunreini-

gung des Silicats mit Manganoxyden oder auf aus der Luft auf-

genommene Stickstoffsäuren zurückzuführen sein. (Journ. prakt. Chem.

1915, 2. Reihe, Bd. 92, S. 412.) CS

Konstitution der Kieselerde, Kiesel-Oxalsäure und Meso-Kiesel-

Oxalsäure. GeoffreyMartin. (Chem. News 1915, Bd. 112, S. 61–63.) r

Über einige Reaktionen der Calcium-, Strontium-, Zink- und

Magnesiumcarbonate gegen Kalisulfat, -bisulfat, -nitrat und Am-

moniumnitrat. W. Oechsner de Coninck. (Rev. gén. Chim. pure:

et appl. 1916, Bd . 19, S. 27—28.)

Zu den Mitteilungen von G. A. Rankin über das ternäre System :

Calciumoxyd -Aluminiumoxyd - Siliciumdioxyd. E. Jänecke. - Gegen-

über der eingehenden Durcharbeitung des ternären Gebietes durch

RANKIN, der den Alit des Portlandzements (8 CaO, 2 SiO2, Al2O3) nicht

erwähnt, besteht nach Verf. der Alit gleichwohl. Er gehört einem

kleinen Teilgebiet an, das bei der Extrapolation des Kalkgebietes von

den binären Grenzkurven gegen SiO2 und Al2O3 durch RANKIN über-

gangen wurde. (Ztschr. anorg. Chem. 1915, Bd. 93, S. 271-272.) ak

Über Chromihypophosphit. F. Mawrow und J. Zonew. (Ztschr.

anorg. Chem. 1915, Bd. 93, S. 311-312.)
ak

Ammoniakate des Kupfers. Fritz Ephraim und Edouard

Bolle. (Ber. d. chem. Ges. 1915, Bd. 48, S. 1770-1777.) r

Das Bogen- und Funkenspektrum des Silbers nach inter-

nationalen Normalen. Joseph Frings.Joseph Frings. (Ztschr. wiss. Phot. 1915,

Bd. 15, S. 165.)
ph

Über die Stickstoffverbindungen des Goldes. Ernst Weitz.

(Lieb. Ann. Chem. 1915, Bd. 410, S. 117-222 .) r

Zur Kenntnis der Iso- und Heteropolysäuren. W. Prandtl.

A. Rosenheim. (Ztschr. anorg. Chem. 1915, Bd. 93, S. 45-74,

273-286.) ak

Komplexe Hypophosphoroso-molybdänsemipentoxyd-molybdän-

säuren und ihre Salze. F. Mawrow und M. Nikolow. (Ztschr. anorg.

Chem. 1915, Bd. 93, S. 170-171 .) ak

Versteinerter Araucarites. - Anfang November 1915 wurde in

den Kaolingruben bei Roth-Aujezd (Bezirk Dobrzan in Böhmen) ein

versteinerter Stamm Araucarites von 9 m Länge gefunden. Ein ähn-

licher 8 m langer Stamm ist in Malesitz bei Pilsen vor dem Schlosse

der GRAFEN SCHÖNBORN aufgestellt, er wurde in den Kaolinwerken am

Abhange des Berges Krkawetz bei Pilsen ausgegraben. Größere Aste

kommen im allgemeinen nicht vor, aber Zweige wurden schon in der

Umgebung von Pilsen , am Lochotin und bei Chotina gefunden.

(Montan. Rundsch. 1915, Bd. 7, S. 755.) u

" Ber. d. chem. Ges. 1912, Bd. 45, S. 679. 2) Chem.-Ztg. 1914, S. 121 , 221 .
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Ein neues Verfahren zur Bestimmung von Methylalkohol neben

Äthylalkohol. G. Reif. Das Verfahren beruht darauf, daß Methyl-

jodid leichter als die Homologen sich mit Dimethylsulfid zum Trialkyl-

sulfinjodid vereinigt, das bequem in reinem Zustande erhalten und durch

titrimetrische Ermittelung des Jodgehaltes bestimmt werden kann. Es

ergab sich, daß bei Zimmertemperatur lediglich Methyljodid reagiert,

wenn seine Menge nicht zu gering ist, und daß selbst in diesem Falle

durch Zusatz von Äther noch eine Mitwirkung von Äthyljodid aus-

geschaltet werden kann. Die Gewinnung der Jodide aus dem Alkohol-

gemisch und die Bereitung dieses aus Trinkbranntweinen erfolgen im

wesentlichen nach den Angaben von WIRTHLE. ') (Sonderabd. a. Arb. a.

d. Kaiserl. Ges.-Amt 1915, Bd. 50, S. 50.) sp

Kupferhaltiger Formaldehyd. H. Kunz - Krause. - Formaldehyd

wird leicht kupferhaltig, wenn Kupferspiralen zu seiner Darstellung ver-

wendet werden. Formaldehyd wird weiter zu Ameisensäure oxydiert und

Kupferformiat ist flüchtig. Eine sehr scharfe Reaktion ist der Zusatz von

einigen Tropfen Pyridin ; es entsteht bei Anwesenheit von Kupfer eine

grünblaue Färbung. Ebenso scharf ist die freiwillige Verdunstung von

50 g Formaldehyd an der Luft. Der zurückbleibende Metaformaldehyd

zeigt bei Anwesenheit von Kupfer eine prächtig hellgrünblaue Färbung.

Eine Entkupferung geschieht durch hineingestellte blanke Eisenstäbchen .

Sauer reagierender Aldehyd wird zuvor mit Calciumcarbonat durch-

geschüttelt und filtriert. (Apoth.-Ztg. 1916, Bd. 31 , S. 66.) S

Finfache Versuche auf dem Gebiete der organischen Chemie.

A. F. Holleman. 2. Aufl. 8°.
8º. 94 S. 2,60 M. Veit & Co., Leipzig.

Die Wagner-Saytzeffsche Reaktion bei Olefinaldehyden. C. J.

Enklaar. (Ber. d. chem. Ges. 1916, Bd. 49, S. 211-213 .) r

Über Oxymethylenbutanon und eine neue Bildungsmethode für

Oxymethylenverbindungen. Otto Diels und Konrad Ilberg. (Ber..

d. chem. Ges. 1916, Bd. 49, S. 158-164 .)

Zur Kenntnis der Äthylaminochromverbindungen. Hj. Mandal.

(Ber. d. chem. Ges. 1915, Bd. 48, S. 2055-2057.) r

Hydrazide und Azide der Bernsteinsäure. Theodor Curtius.

(Journ. prakt. Chem. 1915, Bd. 92, S. 74 – 107.) r

Über das Hydrazid der Cyanessigsäure, Isonitrosocyanessigsäure

und Nitrocyanessigsäure. A. Darapsky und D. Hillers. (Journ. prakt.

Chem. 1915, 2. Reihe, Bd . 92, S. 297.) CS

Ester des tertiären Trichlorbutylalkohols und ihre Pharma-

kologie. R. Wolffenstein , A. Loewy und M. Bachstez. (Ber. d.

chem. Ges. 1915, Bd. 48, S. 2035-2043.) r

Einfluß der Konstitution auf das Drehungsvermögen optisch-

aktiver Substanzen. VIII. H. Rupe. (Lieb. Ann. Chem. 1915,

Bd. 409, S. 327-357.) r

Über die Oxydation der Harnsäure in alkalischer Lösung. Robert

Behrend u. Rudolf Zieger. (Lieb. Ann. Chem. 1915, Bd . 410, S. 337.) r

Apparat zur Hefezüchtung bei der Bestimmung der Zucker-

arten durch Gärung. J. Trambics. (Ztschr. Unters. Nahr.- u . Genußm .

1915, Bd. 30, S. 293.) kt

Die Friedel- Craftssche Ketonsynthese in der Pyridinreihe.

Richard Wolffenstein und Frank Hartwich. (Ber. d. chem. Ges.

1915, Bd. 48, S. 2043-2049 .) r

Einige mit der Vorstellung der Benzolformel verbundenen An-

schauungen. G. Le Bas. (Chem. News 1916, Bd. 113, S. 73.) cs

Über die Sulfonierung des Benzols. Gerhard Mohrmann. (Lieb.

Arm . Chem. 1915, Bd. 410, S. 373-385 .) r

Über einfache hydroaromatische Kohlenwasserstoffe, Alkohole

und Ketone. K. v. Auwers, R. Hinterseber und W. Treppmann.

(Lieb. Ann. Chem. 1915, Bd. 410, S. 257-287.) r

Über Beziehungen zwischen Konstitution und physikalischen

Eigenschaften isomerer und homologer hydroaromatischer Verbin-

dungen. K. v. Auwers. (Lieb. Ann. Chem. 1915, Bd. 410, S. 287.) r

-

Eine zweckmäßige Abänderung der sogenannten Mohlerschen

Reaktion auf Benzoesäure. J. Großfeld. Zur Reduktion wird an

Stelle von Schwefelammonium Hydroxylamin verwendet nach folgendem

Verfahren : Die durch Ausschütteln mit Äther oder einem andern

Lösungsmittel erhaltene Benzoesäurelösung wird in einem Reagenzglase

völlig zur Trockne gebracht, 0,1 g Kaliumnitrat und 1 ccm konz.

Schwefelsäure zugegeben , 20 Min. im siedenden Wasserbade erhitzt,

abgekühlt, mit 2 ccm Wasser versetzt und wieder abgekühlt.

wird mit Ammoniak stark übersättigt und mit 2 ccm einer Lösung

von 2 g Hydroxylaminchlorhydrat in 100 ccm Wasser gemischt. Bej

Vorhandensein von Benzoesäure tritt schon in der Kälte, schneller

aber durch Eintauchen in heißes Wasser und nachheriges Abkühlen

eine Rotfärbung ein. Durch Vergleich dieser Färbung mit den

beim Versetzen von Eisenchloridlösungen bestimmten Gehaltes mit

Rhodankalium erhaltenen kann annähernd die Menge der Benzoesäure

bestimmt werden. Allerdings tritt die Färbung bei gleichen Benzoe-

säuremengen nicht immer gleich stark ein, wofür eine Erklärung noch

nicht gefunden wurde. Zimtsäure gibt eine etwa gleich starke , aber

mehr rotweinähnliche Färbung, ebenso Benzol ; dagegen bieten Phenol-

phthalein und Salicylsäure zu Verwechslungen keinen Anlaß. (Ztschr.

Unters. Nahr.- u. Genußm. 1915, Bd. 30, S. 271.) kt

Über die Einwirkung von Benzoesäure auf Dimethylanilin

Karl Neundlinger. (Lieb. Ann. Chem. 1915, Bd. 409, S. 182.) r

Über Abkömmlinge des o-Aminophenols und ɑ-Amino-ß-naph-

thols. E. von Meyer. (Journ . prakt. Chem. 1915, Bd. 92, S. 255.)

Über die Einwirkung der drei isomeren Aminophenole auf

<<-Naphthochinon. E. Grossmann. (Journ . prakt. Chem. 1915, 2. Reihe,

Bd. 92, S. 370.)
CS

Über die Produkte der Zersetzung von Aluminiumphenolaten

durch Hitze. Richard Möhlau. (Ber. d. chem. Ges. 1916, Bd. 49,

S. 168-171 .) r

Über acetylsalicylsaures Wismut. L. Vanino und Fr. Muß-

gnug. Die Darstellung von acetylsalicylsaurem Wismut war bisher

nicht gelungen. Gibt man aber eine konzentrierte wässrige Lösung

von 16 T. Wismutnitrat und 6 T. Mannit in eine Lösung von 20 T.

acetylsalicylsaurem Natrium, so entsteht sofort ein Niederschlag. In

wenig Aceton gelöst und mit möglichst wenig Wasser ausgefällt, hat er

Pharm. 1915, Bd. 253, S. 511.)

die Zusammensetzung (C7H7 [C2H3O]O3)3Bi oder C27H21O12Bi. (Arch.

S

Die Herstellung von Thymol in England und in den Vereinigten

Staaten. H. Schelenz. (Pharm. Zentralh. 1916, Bd. 57, S. 3.)

Die Reinigung von Trinitrotoluol. M. Copisarow.M. Copisarow. Währen.i

das Reinigen eines wenig verunreinigten Rohtrinitrotoluols verhältnis-

mäßig leicht durchzuführen ist, erfordert stärker verunreinigtes Roh-

trinitrotoluol einen komplizierteren Prozeß zur Reinigung.

Versuchen des Verf. geht hervor, daß die Acidität eines gut gewaschenen

Rohtrinitrotoluols nicht von zurückbehaltener Mineralsäure , sondern

eher von Fremdkörpern stammt. Während die Acidität eines rekrystalli-

sierten Trinitrotoluols auf die Bildung nitroser Säuren oder Dinitro-

kresolen , welche unter dem Einfluß des heißen Wassers entstanden

sind, zurückzuführen ist, muß die verhältnismäßig hohe Acidität ge.

waschenen Trinitrotoluols den während der Nitrierung entstandenen Neben-

produkten zugeschrieben werden. (Chem. News 1916, Bd. 113, S. 37.) cs

Die Einwirkung von Alkalien auf Trinitrotoluole. Maurice

Copisarow. (Chem. News 1915, Bd. 112, S. 283.) r

Der Erstarrungs- und Schmelzpunkt von Anethol. R. Meldrum

Der nach verschiedenen Methoden bestimmte Erstarrungspunk

schwankt zwischen 13,5 bis 15,9 ° C. Verf. schreibt die Differenzen

einer durch überkühlung falschen Erstarrung zu. 22 nach einer anderen

Methode ausgeführte Bestimmungen stimmten auf 1,2 ° C. miteinander

überein. Der Erstarrungspunkt dieses bestimmten Anetholmusters

schwankt zwischen 14,5-15,7 ° C., ein Resultat, welches sich in guter

Übereinstimmung mit dem nach der Kugelthermometermethode er-

mittelten Schmelzpunkt von 15,8 ° C. befindet. (Chem. News 1915,

Bd. 112, S. 259.) CS

Zur Stereochemie der Chinonoxime. F. Kehrmann. (Ber. d

chem. Ges. 1915, Bd. 48, S. 2021-2035.) r

Über Nitrosoarylhydroxylamine. Oskar Baudisch. (Ber. d. chem

Ges. 1916, Bd. 49, S. 172-180, 180-191 , 191-202, 203-210.) r

Beiträge zur Kenntnis der aromatisch- aliphatischen Diazo-

aminoverbindungen. (Über Arylazodicyandiamide.) R. von Walther

und W. Grieshammer. (Journ. prakt. Chem. 1915, Bd. 92, S. 209.) r

Über Chinhydrone. W. Siegmund. (Journ. prakt. Chem. 1915,

2. Reihe, Bd. 92, S. 342.) CS

Zur Synthese von Isochinolinderivaten. Adolf Kaufmann und

Radošlav Radosević. (Ber. d . chem. Ges. 1916, Bd. 49, S. 675–683.) /

Über B-Binaphthol und B-Oxy- a,B-naphthyläther. O. Hinsberg.

(Ber. d. chem. Ges. 1915, Bd. 48 , S. 2092-2095.) r

Über einige neue Oxydationsabkömmlinge der Cholesterine.

St. Minovici und Th. Zenovici - Eremie. (Bull. Sect. Scient. Acad.

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 206. ¹) Chem.-Ztg. 1912, S. 700. Roum. 1915, S. 194205.)
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Volksernährung im Kriege. Bericht über den vom 3. bis

6. Februar 1915 in Berlin vom Königl. Ministerium des Innern ver-

anstalteten >> Lehrkursus für Redner über Volksernährung im Kriege « .

(Ztschr. ges. Getreidew. 1915, Bd. 7, S. 145.)
kt

Das Lebensmittelgewerbe. K. von Buchka. 2. Bd. 40 M.

Akademische Verlagsgesellschaft m. b. H., Leipzig.

Untersuchungsergebnisse verschiedener Weizenarten, verglichen

mit der Gebäcksgröße. O. Rammstedt. Ein gewisser Gehalt an

wasserlöslichem Eiweiß (Albumin) wie dem in 10 % iger NaCl-Lösung lös-

lichen Eiweiß (Globulin) scheint nach Verf. günstig für die Backfähig-

keit eines Mehles zu sein. Ein zu hoher oder zu niederer Gehalt wirkt

dagegen ungünstig auf die Backfähigkeit ein. Der absolute Gehalt an

Gliadin scheint ebenfalls einen Einfluß auf die Backfähigkeit zu haben,

desgleichen der Extraktgehalt des Mehles. Dem höheren Gesamt-

phosphorsäuregehalt scheint das größere Gebäck zu entsprechen.

(Ztschr. öff. Chem. 1915, Bd. 21 , S. 306, 321 u. 337.) CS

Wesen und Zweck der Fleischbeschau. G. Gschwender.

(Ztschr. öff. Chem. 1915, Bd. 21 , S. 312.)
CS

Zusammensetzung und Nährwert von Hammel- und Lammfleisch.

A. M. Wright. Verf. hat festgestellt, daß die einzelnen Teile von

Lamm- und Hammelfleisch bezüglich ihres Gehaltes an Nährstoffen

nicht gleichwertig sind, und daß die Kleinhandelspreise nicht in Zu-

sammenhang mit Nährwert oder Schmackhaftigkeit der ausgeschnittenen

Stücke stehen. (Journ. Soc. Chem. Ind. 1916, Bd . 35, S. 234—236.) ks

Über die Zusammensetzung einiger aus Bulgarien stammender

Lebensmittel. D. Wessow und M. Nikolow. (Ztschr. Unters. Nahr.-

u . Genußm. 1915, Bd. 30, S. 362.) .
kt

Zusammensetzung und Geldwert von Milchdauerwaren. G.

Benz. Die Untersuchung sämtlicher im deutschen Handel befind-

licher Marken von Milchdauerwaren durch Verf. läßt erkennen, daß die

gute Naturmilch hinsichtlich der auf den Nährgehalt und den Wohl-

geschmack gestützten Preiswürdigkeit von keiner der untersuchten Ersatz-

zubereitungen erreicht wird. Verschiedenen dieser Zubereitungen kommt

deshalb auch nicht der Charakter eines für den allgemeinen Verbrauch

bestimmten Nahrungsmittels, sondern mehr derjenige einer mit Lieb-

haberwert ausgestatteten Delikatesse zu . (Ztschr. öff. Chem. 1916,

Bd. 22, S. 71.) CS

Preis und Nährwert einiger billiger Königsberger Käsesorten.

A. Friedmann u. B. Magarschak. (Ztschr. Hyg. 1915, Bd . 80, S. 399.) sp

Die Fettbestimmung in Kakao und Schokoladen nach der

Extraktionsmethode. W. D. Kooper. - Infolge der langdauernden

Behandlung mit immer frischen Äthermengen gehen auch Nichtfettstoffe,

im wesentlichen Theobromin, in Lösung, und zwar bei Doppel-

bestimmungen meist sehr verschiedene Mengen. Deshalb empfiehlt es

sich, das Fett nach Abdestillieren des Athers und Trocknen bis zur

Gewichtskonstanz nochmals 1/2 Std. zu trocknen, damit die Nichtfettstoffe

sich möglichst fest abscheiden, und dann das Fett durch Lösen in

Äther und Filtration zu reinigen und nochmals zu bestimmen. (Ztschr.

Unters. Nahr.- u. Genußm. 1915, Bd. 30, S. 461.) kt

-
Über ein neues Zentrifugalverfahren zur Fettbestimmung in

Kakao und Kakaoprodukten. W. D. Kooper. Als Lösungsmittel

erwiesen sich wie bei der »Neusal«-Methode zur Fettbestimmung in

Milch Salze der Oxybenzoesäure und als fettklärendes Mittel Butyl-

alkohol als sehr geeignet. Zur Verwendung kommt ferner ein dem

Milchbutyrometer ähnliches Röhrchen, das nur einen weiteren Hals,

eine birnenförmige Spitze und eine abgeänderte Skala hat, die für

Kakao und Kakaopräparate je einen besonderen Nullpunkt besitzt.¹)

Zur Ausführung der Bestimmung werden in die Butyrometer 19,5 ccm

der »Neutrasal < -Lösung und 1 g Kakao oder feingepulverte Schokolade

gegeben, verschlossen und kräftig geschüttelt, bis eine völlig gleich-

mäßige Mischung entstanden ist. Nun werden die Butyrometer mit

dem Stopfen nach oben 10 Min. lang in ein Wasserbad von 65—70 ° C.

gestellt und während dieser Zeit mehrmals kräftig geschüttelt. Dann

werden sie umgekehrt, bis sich eine deutliche Fettabscheidung zeigt,

nochmals kräftig geschüttelt und 5 Min. geschleudert. Darauf werden

sie wieder 5 Min. in das Wasserbad gestellt und 5 Min. geschleudert.

Die so erhaltenen Werte sind für die Fabrikspraxis hinreichend genau.

(Ztschr. Unters. Nahr.- u. Genußm. 1915, Bd. 30, S. 453.) kt

Kleinere Mitteilungen aus der Praxis. L. Kalusky. I. Zur

Glycerinl estimmung in Weinen nach Rothenfußer. Ersatz des

NEUBAUER-Tiegels durch einen gewöhnlichen mit Asbest beschickten

GOOCH-Tiegel zum Abfiltrieren des Calciumoxalatniederschlages. II.Zur

') Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 258.

¹) Butyrometer und »Neutrasal «- Flüssigkeit können von der Firma Dr. N.

Gerbers Co. , Leipzig, bezogen werden.

m

mikroskopischen Analyse von Kakao , Schokolade , Tee und Kaffee.

Vorbereitung dieser Substanzen für die mikroskopische Untersuchung.

(Ztschr. Unters. Nahr.- u. Genußm. 1915, Bd . 30, S. 337.)

―

kt

Züchtung von Pilzen, die stärkeverzuckernde Enzyme erzeugen.¹)

J. Takamine, New York. (D. R. P. 292586 vom 12. Februar 1913.) z

Über freie und gebundene Milchsäure im Traubenwein. Th.

Roettgen. Zur Bestimmung sowohl der freien wie der gesamten

Milchsäure wird folgendes Extraktionsverfahren empfohlen : 2) 50 ccm

Wein werden durch Abtreiben von 200 ccm Destillat unter Verwendung

des Glasperlenaufsatzes von flüchtiger Säure befreit, der Rückstand zur

Bestimmung der gesamten Milchsäure mit 5 ccm verd. Schwefelsäure

(14) angesäuert- zur Bestimmung der freien Milchsäure ohne diesen

Zusatz im PARTHEILSchen Perforationsapparat 24 Std. mit Äther

ausgezogen, die ätherische Lösung mit 30 ccm Wasser versetzt , der

Äther in einer Porzellanschale verdunstet und soviel Barytlauge zu-

gegeben, daß bei 1/4-stündigem Erwärmen auf dem Wasserbade die

Flüssigkeit schwach alkalisch bleibt, hierauf mit n/4-Salzsäure genau

neutralisiert und auf 10 ccm eingeengt. Diese werden mit 5 ccm

heißem Wasser in ein 100 ccm-Meßkölbchen gespült, mit 95 %igem

Alkohol gut nachgespült, unter 1/2- stündigem Temperieren genau auf-

gefüllt, 2 Std. stehen gelassen und dann in einen Meßzylinder filtriert.

Das Filtrat, dessen Volumen bei 15 ° C. bestimmt wird, wird in einer

Platinschale eingedampft, verascht und die Asche mit n/4-Salzsäure

titriert und auf 100 ccm umgerechnet. Nach diesem Verfahren werden

durchweg etwas höhere Werte für Gesamtmilchsäure gefunden als nach

MÖSLINGER. (Ztschr. Unters. Nahr.-u . Genußm. 1915, Bd. 30, S. 294.) kt

Zur Beurteilung von Traubenwein, Obstwein und Dessertwein

wegen eines höheren Gehaltes an flüchtiger Säure. A. Jonscher.

Bei süßvergorenem Frucht- bezw. Obstdessertweinen läßt Verf. Produkte

bis zu 0,30 g flüchtiger Säure in 100 ccm völlig unbeanstandet. Von

0,30-0,40 g an erfolgt dann Beanstandung wegen Minderwerts durch

Essigstich und erst über 0,40 g wird Verdorbenheit im Sinne des § 10

des Nahrungsmittelgesetzes begutachtet. Die Zone , innerhalb welcher

gezehrter Obstwein zwar nicht als verdorben, jedoch als minderwertig

angesehen werden kann, liegt nach Verf. zwischen 0,15-0,20 g Säure

für 100 ccm. (Ztschr. öff. Chem. 1916, Bd. 22, S. 33.)

-

CS

Das Vorkommen von Schwefelsäure , schwefliger Säure und

Ameisensäure in Kognakerzeugnissen des Handels sowie deren

Den
praktische Beseitigung. A. Jonscher und M. Groneberg.

Schwefelsäuregehalt in Kognakerzeugnissen erklären Verf. durch eine

ungenügende Reinigung des schweflige Säure enthaltenden Wein-

destillates. Die Ursache der Anwesenheit der Ameisensäure in Kognak-

erzeugnissen wurde noch nicht genügend geklärt. Die Behandlung

eines Rauhbrandes mit der vierfachen, zur Oxydation der SO₂ nötigen

H2O2-Menge befreit, wie Verf. nachwiesen, denselben offensichtlich von

jeder Spur SO2 , wodurch sowohl der kratzende Geschmack als auch

die Bildungsmöglichkeit von Schwefelsäure in Kognakerzeugnissen aus-

geschlossen wird. (Ztschr. öff. Chem. 1916, Bd. 22, S. 66.) CS

Moste des Jahres 1914 aus den Weinbaugebieten der Nahe

und des Glans, des Rheintales unterhalb des Rheingaues, des

Rheingaues, der Lahn, des Rheins und des Mains. J. Stern. -

Die Ernte war durchweg eine völlige Fehlernte ; im Regierungsbezirk

Wiesbaden betrug sie 1/10 1/12 einer normalen . Bei Weißmosten

wurde gefunden :

Höchst

Niedrigst

--------

Im Bezirk des Amtes

Mostgewicht Oechsle Säure

830 21,56 /00

430 9,07 /00

im Reg.-Bez. Wiesbaden

Mostgewicht Oechsle Säure

950 15,60 %00

52,10 8,5700

kt
(Ztschr. Unters. Nahr.- u. Genußm. 1915, Bd. 30, S. 334.)

Die 1915 er Moste aus dem Nahegebiete und seiner Umgebung.

K. Anschoff und H. Haase. (Ztschr. öff. Chem. 1916, Bd. 22, S. 49.) cs

Über Aluminiumlegierungen und ihre Brauchbarkeit für Feld-

flaschen und Kochgeschirre. J. Boes und H. Weyland. Durch

Versuche auf Grund theoretischer Erwägungen stellten Verf. fest, daß

die leichte Angreifbarkeit der Aluminiumgefäße auf elektrolytische Vor-

gänge zurückzuführen ist, bei denen das Aluminium infolge seines

ziemlich großen Lösungsdruckes leicht in Lösung geht, während die

Verunreinigungen oder die legierten Metalle, wie Eisen und Kupfer,

ungelöst bleiben. Deshalb muß gefordert werden, daß die verwendeten

Aluminiumbleche möglichst rein sind, jedenfalls einerseits keine Metalle

von höherem Lösungsdrucke als dem des Aluminiums, wie Magnesium ,

anderseits keine von niedrigerem Lösungsdruck als dem des Eisens.

wie Kupfer, enthalten. (Ztschr. Unters. Nahr.- u. Genußm. 1915,

Bd. 30, S. 301.) kt

1) Chem.-Ztg. Repert. 1914, S. 99 ; Franz. Pat. 456391 .

2) Chem.-Ztg. Repert. 1914, S. 334.
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12. Verfahren und Apparate zum Mischen und Trennen.*)

Mischtrommel mit einander entgegengerichteten Schaufeln oder

gleichwertigen Mitteln und Hebeflächen an den Enden zur Hin-

und Herführung des Mischgutes. Gauhe, Gockel & Co., G. m. b. H.,

Oberlahnstein a. Rh. Es sind zwei ineinander angeordnete Trommeln

vorhanden mit selbständigem Mischraum und unmittelbarem Übergang

der Hebeflächen für das Mischgut von einer Trommel in die andere.

(D. R. P. 292416 vom 17. Januar 1915.)
i

Vorrichtung zum Reinigen von Flüssigkeiten. Arno Unger,

Crimmitschau. Die Vorrichtung soll den Vorteil aufweisen, daß die

Filterstoffe stets wieder verwendet werden können, nachdem sie nach

dem Auseinandernehmen der Vorrichtung ausgeschüttelt, ausgewaschen,

ausgekämmt oder ausgebürstet worden sind. Als Filterstoffe werden

Bürsten oder bürstenartige Körper mit büschel- oder schichtenartiger

Anordnung der Fasern, Fäden oder

Drähte verwendet, welche auch ge-

wellt oder gewunden sein können,

abwechselnd senkrecht oder wage-

recht stehen und nach entgegen-

gesetzter Richtung vom Halter oder

Rücken aus spreizen. Diese Körper

werden derart in den Reinigungs-

behälter eingesetzt, daß die Flüssig-

keitabwechselndsenkrechtoderwage-

recht in die spreizenden Büschel

hinein- oder hindurchtritt, um das

Filtermaterial leicht reinigen und stets

wieder verwenden zu können. In

dem abgebildeten Behälter treten die

zu reinigenden Flüssigkeiten, z. B.

städtische Abwässer, Fluß- und

Brunnenwasser, Abwässer aus ge-

werblichen Betrieben und chemischen

Fabriken, Ole, fetthaltige und schlam-

mige Wässer aller Art, durch das

Rohr R in den Behälter und steigen in der Richtung des Pfeiles empor.

Zuerst durchdringen sie einen Filter F, welcher aus Bürsten mit gleich-

gerichteten Fasern hergestellt ist, die nach unten auseinanderspreizen.

Die Halter der Büschel sind durchlöchert, so daß die Flüssigkeit, nach-

dem sie die groben Unreinigkeiten in den Fasern abgesetzt hat, weiter

nach oben steigt. Bei den nächstfolgenden Filterschichten ab, c-b, c- d,

e-f und g-h kreuzen sich die Büschel der nächsten Schicht mit

denjenigen der vorhergehenden Schichten. Zweckmäßig werden in den

unteren Filtern gröbere, in den oberen Schichten feinere Fasern ver-

wendet. Vor dem Auslauf bei D ist noch ein Nach- oder Feinfilter N

vorgesehen, bei welchem die vorgereinigte Flüssigkeit nochmals in

wagerechter Richtung gegen senkrecht stehende Bürsten geführt wird.

(D. R. P. 292621 vom 7. September 1915.)

R

i

Mit Sickerwirkung ohne Unterdruck arbeitendes Trommelfilter

für Flüssigkeiten mit schwebenden organischen Fremdkörpern .

Dipl.-Ing. Martin Hosch, Berlin - Halensee. Die Abbildungen zeigen

das Trommelfilter in Längs- und Querschnitt. Die zu reinigende Flüssig-

keit strömt durch einen Stutzen a in einen Behälter b, in welchem eine

Siebtrommel c exzentrisch angeordnet ist. Die Trommel dreht sich für

gewöhnlich im Sinne des Pfeiles d (Abb. 2). In den Behälter b wird durch

ein Rohre von unten Preßluft eingeführt, und zwar annähernd tangential zu

dem sich aufwärts bewegenden Teile des Trommelmantels c. Die Flüssigkeit

strömt durch den Mantel der Siebtrommel c hindurch und scheidet dabei die

organischen Schwebestoffe auf diesem Mantel ab. Diese werden von der

Trommel bis zu einer über einer Trennwand ƒ angeordneten Walze g

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 238.

mitgenommen , welche mit Hilfe eines Abstreichers g¹ die Schwebe-

stoffe in einen Kanal h befördert, aus welchem sie mittels einer be-

liebigen Fördervorrichtung beseitigt werden. Die durch den Sieb-

mantel c getretene Flüssigkeit strömt durch einen hohlen Tragzapfen i

Abb. 1 Abb. 2

in einen Sammelkasten k, in dessen Boden ein durch Spindel- und

Handrad in der Höhe regelbares Überlaufrohr eingesetzt ist. Durch

Höher- und Tieferstellen dieses Rohres kann man den Flüssigkeits-

stand im Apparat genau einstellen. Der Antrieb der Trommel erfolgt

durch ein Umkehrgetriebe, so daß sie auch entgegengesetzt der Pfeil-

richtung d laufen kann. Die Abscheidung der Schwebestoffe tritt in

diesem Falle ein, wenn die Überfalleinrichtung gg¹ tiefer gestellt und

gleichzeitig der Flüssigkeitsstand entsprechend gesenkt wird. (D. R. P.

292754 vom 23. Juni 1914.) i

―

Vorrichtung an Siebzylindern und stetig wirkenden Siebzentri-

fugen zum Abpressen von Flüssigkeiten aus Gemischen fester Stoffe.

Jahn & Co., Arnswalde. Angelenkte gebogene Preßplatten laufen

über das Preẞgut hinweg und drücken dabei durch Eigengewicht,

Federdruck oder Fliehkraft das Preẞgut gegen die Rundsiebe. Bei der

abgebildeten im Quer- und Längsschnitt dargestellten Ausführungsform

steht das Rundsieb c von zylindrischer oder kegelförmiger Gestalt fest.

Um die wagerechte Welle a drehen sich die Schneckengänge b. Zwischen

je zwei Wänden der Schneckengänge sind an Drehbolzen B die ge-

bogenen

platten A

gelenkt. Zwei An-

schläge C und D

verhindern, daß

Preßplattendie

Preß-

an-

nach innen oder

nach außen zu

weit ausschwin-

Wenn siegen.

zu weit nach

außen ausschwin-

O

Abb. 1

H

Abb. 2

A

gen würden,

kämen sie mit der Siebfläche in Berührung; schwängen sie zu weit

nach innen, so würde es zu lange dauern, bis sie wieder nach außen

vorgeholt wären. Im vorliegenden Fall wirken die Preßplatten aus-

schließlich durch ihr Eigengewich
t

, welches sie auf das über der Sieb-

fläche befindliche Preßgut niederdrückt. Das Gut besteht aus einem

Gemisch von festen Stoffen und Flüssigkeit, der Druck der Preßplatten

drückt die Flüssigkeit durch das Sieb hinaus. Die Biegung der Preß-

platten ermöglicht, das Gut leicht zwischen die Preßplatte und das

Sieb zu leiten. Die angelenkten Preßplatten können auch durch Blatt-

federn ersetzt werden, welche an einem Ende eingespannt sind. (D.R. P.

292 283 vom 28. Mai 1914.) ¡

13. Brennstoffe. Feuerungen. Öfen. Generatoren. Dampfkessel.")

Feueranzünder aus durch Pappe zusammengehaltenen Holz-

stücken mit Zwischenräumen zwischen diesen. Peter Bjerring ,

Bielefeld. Zum Zusammenhalten dient ein spiralig gedrehter Papp-

streifen, während die einzelnen Holzstücke durch sternförmig angeordnete

Pappstreifen in Abstand voneinander gehalten werden. (D. R. P. 292898

vom 23. Juli 1915.)
i

Feuerungsherd für Grude- und Brikettfeuerung mit wagerecht

geführtem Ascheabführungsschieber und mit ihm verbundenen,

senkrechten Rostspaltschiebern. A. Voss sen. , Sarstedt. (D. R. P.

292409 vom 31. März 1914.)
i

Krählarm für mechanische Röstöfen mit zwei versetzt zu-

einander angeordneten Schaufelgruppen , welche schräge , senk-

recht zur Ofensohle stehende Arbeitsflächen aufweisen. Dr. W.

Hommel, Clausthal i . Harz.Hommel, Clausthal i . Harz. — Ein in der Längsrichtung des Ofens an-

geordneter hohler Träger a wird durch eine in der Ofenwandung ge-

führte Stange b quer zur Längsrichtung des Ofens hin- und herbewegt.

An dem Träger a sind zwei Gruppen I und II von Schaufeln c be-

festigt, welche je eine schräggestellte, zur Herdsohle senkrechte Arbeits-

fläche d aufweisen . Die Schaufeln jeder Gruppe sind in Bezug zu

den Schaufeln der anderen Gruppe spiegelbildlich angeordnet und

) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 247.
gegeneinander versetzt, so daß beim Hin- und Hergang des Krählarms
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das gesamte Röstgut durchgerührt und abwechselnd durch die Arbeits-

flächen d in der Längsrichtung des Ofens derart weiter befördert wird,

daß bei der Bewegung des Krählarmes in der Richtung des Pfeiles 1

das Röstgut von der Schaufelgruppe / gefördert wird, während bei

der Bewegung des Krählarmes in Richtung des Pfeiles 2 die andere Schaufel-

gruppe die Förderung des Röstgutes übernimmt. Die an die schräg-

gestellte senkrechte Arbeitsfläche d jeder Schaufel sich anschließende

Oberfläche e fällt nach außen schräg ab und zwar derart, daß sie mit

der Grundfläche der Schaufel eine schneidenartige scharfe Kante g

bildet. Die Schaufeln erhalten dadurch ein keilartiges Aussehen. Da-

mit sich nicht zwischen den einzelnen Schaufeln an den Längswänden

des Ofenherdes Anhäufungen von Röstgut bilden können , sind die

m

m

n

Schaufeln c an ihren nach außen gerichteten Teilen durch Stege i

untereinander verbunden, welche den Raum zwischen je zwei Schaufeln c

überbrücken. Die obere Fläche jedes Steges geht unmittelbar in die

benachbarten Schaufeloberflächen e über und fällt wie diese nach außen

schräg ab. Die brückenartigen Stege i dringen zufolge ihrer keilförmigen

Gestalt ähnlich wie die Schaufeln des Krählarmes in das Röstgut ein.

Sie wirken hierbei wie Abstreicher , da sie nur die über der nötigen

Röstguthöhe befindliche Anhäufung abtrennen und nach der Ofenmitte

hin zurückdrängen. Jede Schaufel weist außerdem einen senkrechten

Steg m auf, der nach außen in eine schneidenartige Kanten ausläuft,

welche sich unmittelbar an die schneidenartige Außenkante g der

Schaufeln anschließt. Die schneidenartigen Stege m erleichtern das

Durchdringen des Röstgutes durch die Schaufeln und das Hinauf-

drängen des angehäuften Röstgutes auf die keilförmigen Oberflächen e

der Schaufeln. Die noch vorhandenen senkrechten Flächen o wirken

als Hilfsarbeitsflächen und dienen dazu , das unter den brückenartigen

Stegen befindliche Röstgut an den Längswänden der Ofenhöhle weg-

zudrängen und den eigentlichen Arbeitsflächen e zuzuführen. (D. R. P.

292487 vom 9. März 1915.) i

Selbsttätige Beschickungsvorrichtung für Röstöfen und dergl.

Metallbank und Metallurgische Gesellschaft A.-G., Frankfurt a. M.

--
Während nach der Vorrichtung des Hauptpatentes 2626101) unter

den zur Einführung des Röstgutes dienenden Aufgabegefäßen ein mit

Offnungen versehener falscher Boden sich bewegt , durch dessen Off-

nungen das Gut der Reihe nach in das Ofeninnere gelangt, ist nach

vorliegender Erfindung der Boden unter den Aufgabegefäßen unbeweg-

lich und mit mehreren, gegenüber den Aufgabegefäßen versetzt angeord-

neten Öffnungen versehen. Zwischen den Aufgabegefäßen und dem festen

a

Abb. 1

Boden kreisen mit der

Welle ein oder mehrere

Abstreicher, welche das auf

den Boden gefallene Gut

bis zur nächsten Öffnung

im Boden bewegen, wo es

ins Ofeninnere gelangt.

Es ist daher stets ein gas-

dichter Abschluß zwischen

dem Ofeninnern und den

Öffnungen der Aufgabe-

gefäße vorhanden. Die

Abbildungen zeigen die

Vorrichtung im senk-

rechten Schnitt und im

Grundriß. Mit a ist die

Rührwelle, mit b die obere

DeckedesOfensbezeichnet.

Auf der Decke sitzt, gegen

dieRührwelleaabgedichtet,

einePlatte mitden Aufgabe-

gefäßen c. Unter diesen

Gefäßen befindet sich ein

Raum d mit der Boden-

platte e, in welcher, gegen

die ÖffnungenderAufgabe-

gefäße versetzt, die Öffnungen ƒ (Abb. 2) angebracht sind. Zwischen

den Aufgabegefäßen und dem Boden e kreisen die mit der Welle ver-

¹) Chem.-Ztg. Repert. 1913, S. 497. ¹) Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 215.

Abb. 2

bundenen Schaber oder Abstreicher g und bewegen das aus den Auf-

gabegefäßen auf den Boden gelangte Gut zu den Offnungen f, durch

welche es ins Ofeninnere gelangt. Durch Änderung der Zahl der Ab-

streicher oder des Fassungsraumes der Aufgabebehälter läßt sich die

ins Ofeninnere gelangte Menge des Gutes regeln. (D. R. P. 292 704

vom 15. Oktober 1914 ; Zus. z. Pat. 262610.)
i

—Regenerativ-Flammofen. Bruno Versen , Dortmund. Die Zu-

führung des Gases erfolgt unter Druck durch in der Decke und den Seiten

des Luftkanals angebrachte zahlreiche Düsen geringeren Querschnitts

senkrecht oder schräg zur Zugrichtung. Die Gasstrahlen sind im Grund-

riẞ konvergent gerichtet, um die Haupthitze durch die Ofenmitte zu

führen. Zweckmäßig wird Gas oder Luft unter höherem Druck aus

den genannten Düsen in das im

Ofenkopf befindliche Gas - Luft-

gemisch eingeblasen. Die Ab-

bildung zeigt einen Ofen, bei

welchem wegen Verwendung von

Koksofengas nur Luft zu erwärmen

ist, so daß nur ein einziger Zuga

vorhanden ist, von welchem aus

die heiße Luft dem Herde zufließt.

Zur Erzielung einer gründlichen

Mischung wird das Gas mit Druck

aus zahlreichen kleinen Düsen-

öffnungen von der Decke bund

den Seiten c derart in den heißen

Luftstrom hineingeblasen, daß der gesamte Austrittsquerschnitt be-

strichen wird, um den Übertritt freien Sauerstoffs nach dem Ofen zu

verhüten. Die Herstellung der Gasdüsen kann wie beim Bessemer-

und Thomasbetrieb beliebig unter Zuhilfenahme fertiger Düsensteine

oder durch Ausstampfen um Dorne erfolgen. Zur Erhöhung der

Haltbarkeit können alle gefährdeten Stellen des Ofenkopfes durch Kühl-

rohre d haltbar gemacht werden, auch ist der Ofenkopf im ganzen

auswechselbar. (D. R. P. 292684 vom 12. Mai 1914.) i

Windkasteneinrichtung für Gaserzeuger mit im Querschnitt

runder Vergasungskammer. Fritz Heller, Kasniau b. Pilsen i . B. -

C

Versuche mit derEin-

richtung des Haupt-

patentes 291 657 ¹)

haben ergeben, daß

diedortverwirklicht :

Erfindung auch bei

Gaserzeugern mit im

Querschnitt runder

Vergasungskammer

Anwendung finden

kann. In der Ab-

bildung, welche

einen senkrechten

und einen wage-

rechtenSchnitt durch

den Windkasten dar-

stellt, sind mit a die

Düsen bezeichnet,

welche von der

Eintrittsstelle b des

Dampfluftgemisches

in den Windkasten c

nach beiden Seiten

hin gegen die dem

Eintritt gegenüber-

liegende Stelle des

Windkastens an

Größe zunehmen.

-

(D. R. P. 292 497 vom 24. August 1915 ; Zus. z. Pat. 291657.) i

Wasserröhrenkessel mit Ober- und Unterkessel verbindenden

Röhrenbündeln. L. & C. Steinmüller, Gummersbach, Rhld. Von

dem der Feuerung zunächst liegenden Röhrenbündel ist ein vorderer

Teil derart gelagert, daß er nur unten von den Heizgasen bestrichen

wird, während der den erzeugten Dampf abführende obere Teil der

Berührung mit den Heizgasen durch Abdeckung entzogen ist. (D. R. P.

292562 vom 5. März 1914.) i

Färben des Wassers in Wasserstandsgläsern durch Tropfen,

welche aus einem über dem Wasserstandszeiger angeordneten Farb-

flüssigkeitsbehälter mit hängender Flüssigkeitssäule herabfallen.

Hans Reisert, G. m. b. H., Cöln - Braunsfeld. Dem unteren Ende

des die Flüssigkeitssäule enthaltenden Behälterteiles wird Niederschlag.

wasser zugeführt. (D. R. P. 292001 vom 4. März 1914.) i

-
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15. Wasser. Abwässer.*)

DieWasseruntersuchungen sind einheitlich nach der Ionentheorie

zu berechnen. H. Precht. Obwohl es wegen der Berechnung der

Härtegrade angenehmer ist, bei Analysen Kalk und Magnesia als Oxyde

anzugeben, schlägt Verf. zur Übereinstimmung mit den Arbeiten des

Reichsgesundheitsamtes vor, künftig bei sämtlichen neuen Wasserunter-

suchungen einheitlich in der Weise vorzugehen, daß man die Metalle

als Ionen, Schwefelsäure als SO4, Kohlensäure als CO3 und Cl wie

früher berechnet. (Kali 1916, Bd . 9, S. 71.)

-

CS

Wasseruntersuchungstabelle für Calcium- und Magnesiumverbin-

dungen. H. Precht. Verf. hat (vergl. vorst. Ref.) eine Wasserunter-

suchungstabelle bearbeitet, um ohne Mühe die in den älteren Analysen

enthaltenen Zahlen von Kalk, Magnesia und deren Salzen sowie der

Schwefelsäure zu Schwefelsäurerest umrechnen und daraus die deutschen

Härtegrade entnehmen zu können. (Kali 1916, Bd. 9, S. 85.) CS

RotierendesKegelsieb zum Reinigen vonAbwässern. Maschinen-

bau- und Metalltuchfabrik Akt.- Ges., Raguhn i. Anh. - Abb. 1

zeigt das Sieb teils in senkrechtem Schnitt, teils in Ansicht, Abb. 2

im Grundriß. Die kegelförmige Abseihvorrichtung ist in die becken-

artige Erweiterung 1 des Abwasserzuführungskanals 2 eingebaut, und

zwar an der Stelle, wo dieser mit kreisförmigem Querschnitt in Form

eines kurzen geneigten Hohlzylinders in den tieferliegenden, überdeckten

Abführungskanal 3 übergeht. Das Sieb ist mit seiner geneigten Achse 4

so angeordnet, daß es den Kanalzug an dieser Stelle absperrt. Den

Körper des Abseihsiebes bildet ein außen zylindrisch begrenztes Rad 5,

welches an dem unteren

Abb. 1

Teile seines Umfanges sich

an das Mauerwerk der

Kanäle ringsherum mög-

lichst dicht anschließt,

während am oberen Teile

des Radumfanges eine

Reihevon kurzen Flügeln 6

angeordnet ist, welche aus

der Rinne 7, in welcher

sie sich bewegen, die sich

dort ansammelnden Sink-

stoffe über den Ober-

wasserspiegel befördern

und austragen. Der Rad-

körper 5 trägt oben das

kegelförmige Abseihsieb 8,

dessen Außenrand sich

auf den Umfangsring des

Rades 5 legt. Zwischen

diesem Umfangsring und

einem inneren ähnlichen

zylindrischen Ringe 9 be-

findet sich der Schaufel-
Abb. 2

kranz 10. Der innerhalb dieses Schaufelkranzes liegende Raum des

Rades 5 wird durch einen kegelförmigen Leitschirm 11 abgedeckt,

welcher das durch 8 fließende Wasser dem Turbinenflügelkranze oder

dessen Kammern zuleitet. Die Achse 4 des Kegelsiebes ruht unten in

einem Fußlager 12 und oben in einem Halslager 13. Ein auf ihr an-

geordnetes Kegelrad 15 treibt mittels des kleineren Kegelrades 16 die

Bürstenwalze 17 an, welche sich entgegen der Siebfläche um ihre Achse

dreht und die auf der Siebfläche sich ansammelnden festen Abfallstoffe

der Austragrinne 18 zukehrt, von welcher sie in einen zur Weiter-

beförderung dienenden Kippwagen 19 fallen. (D. R. P. 292 803 vom

28. Januar 1914 ; Zus. z. Pat. 256 655.¹)
i

Klärvorrichtung für Abwässer, die durch schräg stehende Leitwände

in einen aufwärts und einen abwärts gerich-

teten Wasserstrom geteilt werden. Dr.Ing.

Max Kusch, Berlin- Friedenau. - Das durch

die beiden gegenüberliegenden Zuführungs-

kanäle a in die Kläranlage eintretende Abwasser

strömt in wagerechter Richtung gegen die

Leitwände b, welche ungefähr in der Mitte

der Vorrichtung angeordnet sind, und zwar

derart, daß die Stoßkante der nach oben und

unten schräg gerichteten Prellwände b keil-

förmig den Ausflußrohren a zugekehrt ist,

so daß das Abwasser in der Richtung der

eingezeichneten Pfeile in zwei Ströme zerlegt

wird. Der mit den leichteren Stoffen beladene

enthaltende untenschwereren Stoffe nachuntere Wasserstrom

in den Raum d. Die Ableitung der geklärten Abwässer kann

entweder, wie abgebildet, durch Tauchzylinder und allseitigen Über-

lauf oder auf andere Weise bewirkt werden. (D. R. P. 292212

vom 25. März 1914.) i

Wolf-

Vorrichtung zur selbsttätigen Füllung und Entleerung von Ab-

wässer-Kläranlagen mit zwei symmetrisch zum Einlauf angeordneten,

sich abwechselnd füllenden und leerenden Klärkammern.

Apparatebau , Schweinsburg a. Pl . - Der Zu- und Ablauf der Klär-

kammern wird gegenseitig durch am Ende der Bewegung sich ent-

leerende Senkkästen gesteuert. Jeder mit durch Schwimmer 7, 7¹ zu

öffnendem Entleerungsventil 12, 121 versehene Senkkasten 11 , 111 greift

an eine Schnurscheibe an, welche mit einer anderen, mit dem beweg-

lichen Ablaufrohr 5, 51 der gegenüberliegenden Kammer verbundenen

Schnurscheibe 27

gekuppelt ist , so

daß beim Nieder-

sinken des Senk-

kastens das gegen-

überliegende Ab-

laufrohr gehoben

und während des

Niedersinkens das

Entleerungsventil

12, 121 geöffnet

wird. In jeder

Kammer ist ein

Schwimmer 8, 8¹

angeordnet, wel-

cher mit dem zu

dieser Kammer gehörigen Senkkasten 11, 11¹ zusammen durch über

Leitrollen laufende, gespannt gehaltene Seile mit einem Gewicht 10, 10¹

verbunden ist , so daß die Senkung des Kastens 11 , 111, womit das

Heben des Ablaufrohres 5, 51 der anderen Kammer in Zusammenhang

steht, nur in dem Maße erfolgen kann, in welchem der Schwimmer 8,81

mit dem Flüssigkeitsspiegel sinkt. Das Entleerungsventil 12 am Senk-

kasten 11 wird außer von einem Schwimmer 7 von einem Gewicht 9

derart beeinflußt, daß der Schwimmer 7 so lange gleichzeitig mit dem

Senkkasten sinkt, bis ein oberhalb des Gewichtes 9 befindlicher An

schlag 31 von einem festen Anschlag 32 angehalten wird, worauf sich

der Schwimmer 7 weiter senkt und damit mittels eines über eine lose

Rolle 19 laufenden Seiles das Entleerungsventil 12 des nun in seiner

tiefsten Stellung angekommenen Senkkastens 11 öffnet. (D. R. P. 292 527

vom 15. Mai 1914.)

Klärvorrichtung für Abwasser. Claros Ges. m. b. H. für Reini

gung städtischer und gewerblicher Abwässer, Dresden . — Das

Rohwasserwird in Form einer

kreisförmigen Spritzwelle dem

Rande des freien Wasser-

spiegels des Klärbeckens zu-

geführt, wobei die kreisförmige

Spritzwelle nochmals auf eine

Prallfläche trifft , so daß die

Spritzwellenbewegung wie-

derholt wird. Die Abbildung

zeigt ein Ausführungsbeispiel

der Erfindung. Das aus der

Leitung austretende Roh-

wasser zerspritzt allseitig an

einer Prallfläche 2. Als kreis-

förmige Spritzwelle trifft es

nochmalsaufeine Prallfläche 3.

Durch diese Wiederholung

wird einesteils der Vorsprung

der reinen Wasserteile vor

den unreinen verstärkt, ander-

seits sicher erreicht , daß die

kreisförmige Spritzwelle nur

am äußeren Rand des Klär-

beckens 4 einmündet. Schließ-

lich verfilzt sich auch noch

ein Teil der Schwebestoffe beim Aufschlagen auf die Prallfläche und

scheidet sich schon dort als Flocke ab , welche dann mit herunterge

waschen und beim Einmünden in den Klärtrichter 5 ebenfalls der Mitte

obere Wasserstrom fließt nach oben in den Raum c , und der die zugetrieben wird. Bei 6 fließt das gereinigte Wasser ab. (D. R. P

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 250.

i
¹) Ebenda 1913, S. 165. 292169 vom 22. Februar 1913.)
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20. Organische Präparate.")

Herstellung eines Katalysators, besonders zur Hydrierung un-

gesättigter, organischer Verbindungen. Dr. Bernhard Willem van

Eldik Thieme und Dr. Adolf Carl Geitel , Gouda in Holland. -

Nach vorliegender Erfindung kann auf einfache Weise ein Katalysator

hergestellt werden, der entweder aus einem Gemisch von fein verteiltem

Metall mit Metalloxyd oder aus Metalloxyd allein besteht, und zwar

durch Erhitzen eines Nitrates mit einem organischen Metallsalz. Erhitzt

man z. B. ein Gemisch von fein gepulvertem Nickelnitrat mit trockenem

glycerinsaurem Nickel, also mit einer Verbindung, die schon Nickel

enthält, so entsteht entweder ein Gemisch von fein verteiltem, metal-

lischem Nickel mit Nickeloxyd oder Nickeloxyd allein, je nachdem

man das Verhältnis des Nitrates zum organischen Nickelsalz wählt. Die

sehr große Emulgierfähigkeit dieses Katalysators ermöglicht die An-

wendung einer sehr einfachen Apparatur, uud die Hydrierung gelingt

außerdem bei niedrigen Temperaturen (140-150 ° C.) . Gegenüber den

bisherigen Verfahren soll das vorliegende den Vorteil aufweisen, daß

es die unmittelbare Herstellung entweder eines Metalloxydkatalysators

oder eines Metallkatalysators ermöglicht, so daß eine Reduktion des

Katalysators im Wasserstoffstrom sich erübrigt. Man braucht nicht von

reinem glycerinsauren Nickel auszugehen, man kann das Gemisch der

Nickelsalze verwenden, welches durch mäßige Oxydierung des Glycerins

mit Salpetersäure und darauffolgende Neutralisierung mit Nickelcarbonat

erhalten wird. Beispielsweise werden 3 Gew.-T. 33 %iges Glycerin

mit 212 Gew.-T. 62% iger Salpetersäure vermischt. Als Katalysator fügt

man etwas Kaliumnitritlösung zu. Man läßt das Gemisch 3-4 Tage

bei einer Temperatur von 25-30 ° C. stehen. Hierauf erhitzt man die

Lösung auf 90 ° C. und fügt nach dem Abkühlen Wasser zu, bis das

ursprüngliche Gewicht wieder erreicht ist. Es muß dann 1 ccm der

Lösung 40-42 ccm n/10 - Lauge neutralisieren. Man kann die Reaktion

dadurch beschleunigen, daß man die Salpetersäure nicht mit dem

Glycerin mischt, sondern sie auf den Boden des Gefäßes laufen läßt.

Die Reaktion ist dann bereits nach 12-36 Std. beendigt. Hierauf

wird mit Nickelcarbonat neutralisiert. Zur Herstellung des Metall-

katalysators fügt man nun 0,6 Gew.-T. Ni(NO3)2 + 6 H₂O und 2 Gew.-T.

einer pulverförmigen anorganischen Substanz, z. B. Bimsstein oder Ton,

hinzu und dampft bis zur Trockne ein, worauf die Masse durch Er-

hitzen unter Luftabschluß zersetzt wird. Zur Herstellung des Oxyd-
Zur Herstellung des Oxyd-

katalysators fügt man 3 Gew.-T. Ni(NO3)2 + 6 H₂O hinzu, dampft bis

zur sirupartigen Konsistenz ein und zersetzt die Masse durch Erhitzen .

(D. R. P. 292894 vom 3. Dezember 1913.) i

Darstellung von organischen Metallverbindungen. Dr.Wilhelm

Schlenk, Jena. - Additionsfähige Verbindungen, die eine Kohlenstoff-

Stickstoffdoppelbindung, eine Kohlenstoff-Kohlenstoffdoppelbindung oder

eine Stickstoff- Stickstoffdoppelbindung enthalten, läßt man in ihrer

Suspension oder Lösung in indifferenten Lösungsmitteln unter absolutem

Ausschluß von Sauerstoff, Feuchtigkeit und Kohlendioxyd mit fein ver-

teiltem Alkalimetall, am besten Natriumpulver, reagieren. (D. R. P. 292310

vom 13. Januar 1914.) r

Darstellung von Methylchlorid aus Methan.¹) A. Hochstetter,

Wien. (D. R. P. 292089 vom 20. November 1914.)
Z

Darstellung von Acetaldehyd aus Acetylen . Farbwerke vorm.

Meister Lucius & Brüning. In Gegenwart von Quecksilber-

verbindungen werden der Reaktionsflüssigkeit schwache Oxydations-

mittel, wie Ferrisalze, Manganisalze bezw. Manganisesquioxyd, Mangan-

oxyduloxyd und Braunstein, zugesetzt, wodurch die Abscheidung des

metallischen Quecksilbers entweder völlig verhindert oder sehr ver-

langsamt wird, indem sie das sich abscheidende äußerst fein verteilte

Metall im Entstehungszustande wieder in wirksames Metallsalz zurück-

verwandeln. (D. R. P. 292818 vom 15. Januar 1914.)

-

Darstellung von Acetaldehyd aus Acetylen. Farbwerke vorm .

Meister Lucius & Brüning. An Stelle der Quecksilbersalze des

D. R. P. 292818¹) (vergl. vorst. Ref.) findet metallisches Quecksilber Ver-

wendung. Fügt man zu einer sauren Aufschlemmung von metallischem

Quecksilber gewisse schwache Oxydationsmittel, insbesondere Eisensalze ,

hinzu und leitet Acetylen ein, so beginnt die Bildung von Quecksilbersalz

und von Acetaldehyd, sobald die der angewandten Säurekonzentration ent-

sprechende Zersetzungstemperatur des Acetylen- Quecksilberniederschlages

erreicht ist. (D. R. P. 293070 v. 24. April 1914, Zus. zu Pat. 292818.) r

Darstellung von Acetaldehyd aus Acetylen. Farbenfabriken

vorm . Friedr. Bayer & Co. Als Katalysatoren werden organische

Sulfosäuren unter Zusatz einer Quecksilberverbindung oder die Queck-

silbersalze organischer Sulfosäuren verwendet. (D. R. P. 291794 vom

16. März 1913.)

—

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 177.

Ebenda 1915, S. 350 ; Osterr. Pat.-Anm. 9887/1913.

r

Darstellung von Alkaliacetonen und der Oxyisopropylderivate

von Kohlenwasserstoffen. Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer

& Co. Man läßt Diacetonalkohol oder Triacetonalkohol auf Kalium

oder Natrium oder ein Alkaliamid unterhalb 0 ° C. einwirken und läßt

gegebenenfalls die so erhältlichen ätherlöslichen Alkaliacetone oder Di-

acetonalkohol oder Trialkohol in Gegenwart von Alkalimetall oder

Alkaliamiden auf Kohlenwasserstoffe oder ihre Abkömmlinge einwirken.

(D. R. P. 293059 vom 14. Juli 1914.) r

Darstellung von Joddioxypropan. Dr. Richard Lüders , Berlin-

Steglitz. Das D. R. P. 2915411) wird dahin abgeändert , daß man

die Jodalkalien bei der Einwirkung auf a-Chlorhydrin unterhalb 90° C.

durch Joderdalkalien oder Jodmagnesium ersetzt. (D. R. P. 291922 vom

25. April 1915, Zus. zu Pat. 291541.) r

Darstellung von Essigsäure aus Acetylen durch Elektrolyse. ")

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. (D. R. P. 293011 vom

28. März 1913.) Z

Gewinnung konzentrierter Essigsäure aus wässriger Essigsäure.

Harburger Chemische Werke Schön & Co. , Harburg a. E.

Durch Zusatz hinreichender Mengen von Kaliumacetat zu der wässrigen

Essigsäure werden in der Kälte sich ausscheidende Doppelverbindungen

von Kaliumacetat und Essigsäure gebildet, die von der Lauge abgetrennt

und dann der Destillation unterworfen werden. (D. R. P. 292959 vom

6. Januar 1915.)

Darstellung von Dioxybernsteinsäure.3) Royal Baking Powder

Co. , NewYork. (D. R. P. 292865 vom 4. Juni 1912.)

Darstellung von Oxalsäure aus Zucker und anderen Kohle-

hydraten. ) Kinzlberger & Co. , Prag. (D. R. P. 292 544 v . 30. Juni 1914.) z

Darstellung von Glyoxylsäure aus Oxalsäure.") Royal Baking

Powder Co. , New York. (D. R. P. 292866 vom 4. Juni 1912.) Z

Herstellung organischer Säureanhydride. ) W. A. Beatty, New

York. (D. R. P. 290702 vom 27. August 1912.) Z

Herstellung von Verbindungen des Ammoniaks mit Kohlen-

säure. Badische Anilin- und Soda-Fabrik. Insbesondere

Ammoniumcarbamat und dessen Gemische mit -carbonat wurden ge-

wonnen , wenn man Kohlensäure und Ammoniak für sich oder in

Gegenwart von Wasserdampf in mit Wasser nicht mischbare indifferente

Flüssigkeiten , namentlich Kohlenwasserstoffe oder deren Gemische,

zweckmäßig unter Kühlung einleitet.zweckmäßig unter Kühlung einleitet. Das abgetrennte Salz läßt sich

direkt auf Harnstoff weiterverarbeiten ; geeignete Flüssigkeiten sind

Petroleum , Benzolkohlenwasserstoffe u. dgl. Dieses Verfahren kann

auch eine zweckmäßige Anwendung für die Aufarbeitung des bei der

Darstellung von Harnstoff aus Ammoniumkohlensäureverbindungen er-

haltenen Reaktionsgemisches finden, indem man das daraus abgetriebene

Kohlendioxyd und Ammoniak unmittelbar wieder in Carbamat bezw.

Carbonat umwandeln kann. (D. R. P. 292337 v. 29. Sept. 1914.) r

Darstellung von Kohlehydratphosphorsäureestern. Farben-

fabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. Behufs Darstellung der Kohle-

hydratphosphorsäureester aus gärungsfähigem Material und anorganischen

Phosphaten unter dem Einfluß der Hefefermente unterbricht man nach

vollendeter Phosphatbindung die Fermenttätigkeit durch Zusatz von

Gerbsäure. Dadurch wird jede rückwärtige Spaltung der Esterphosphor-

säuren in ihre Komponenten vermieden, wie sie bei der bisher üblichen

Methode des Erhitzens zur Unterbrechung der Reaktion stattfand.

(D. R. P. 292817 vom 26. Februar 1915.)

-

r

Darstellung eines von Bitterstoffen vollkommen freien Lecithins

aus pflanzlichen Rohstoffen. Dr. Heinrich Buer, Cöln. Man

wäscht das rohe Lecithin in einer geeigneten Mischvorrichtung unter

Zusatz geringer Mengen (1/2-1 %) Natriumbicarbonat mit zweckmäßig

10-15 % Wasser enthaltendem Aceton längere Zeit kräftig, hierauf

wäscht man nach Abgießen der Lösungen das Lecithin ein zweites Mal

längere Zeit mit der gleichen Waschflüssigkeit nach und nach Abgießen

der Lösung das Lecithin ein drittes Mal mit chemisch reinem Aceton

so lange, bis es wieder eine feste wachsartige Beschaffenheit an-

genommen hat, und trocknet schließlich das Lecithin im Vakuum oder

anderen geeigneten Vorrichtungen bei niedriger Temperatur. (D. R. P.

291 494 vom 10. Juni 1914.)

-

r

Darstellung von Nitrilen. Actien - Gesellschaft für Anilin-

Fabrikation. Man erhitzt Verbindungen mit an Ringkohlenstoff

gebundenem Halogen, mit Ausnahme solcher Verbindungen, bei denen

1) Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 203.

2) Ebenda 1914 , S. 581 ; Franz. Pat. 467778.

3) Ebenda 1914, S. 40 ; Franz. Pat. 455972.

4) Ebenda 1916, S. 49 ; V. St. Amer. Pat. 1157348.

5) Ebenda 1914, S. 40 ; Franz. Pat. 456156.

*) Ebenda 1913, S. 641 ; Engl. Pat. 18823/1912.
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oder ihrer Salze in Gegenwart der drei- bis fünffachen Gewichtsmenge

konz. Schwefelsäure als Kondensationsmittel bei gewöhnlicher Temperatur

Formaldehyd einwirken.Formaldehyd einwirken. (D. R. P. 293041 vom 20. Juni 1913.) r

durch Anwesenheit einer o- oder p-ständigen Nitrogruppe das Halogen-

atom leicht beweglich geworden ist, mit fein verteilten oder gelösten,

einfachen oder komplexen Metallcyanverbindungen, gegebenenfalls unter

Zusatz reaktionsfördernder Mittel, wie Bolus oder Kieselgur, auf Tempera-

turen bis zu 350° C. , wobei die Einwirkung von Kupfercyanür auf

Halogenanthrachinone ausgenommen ist. Beschrieben wird die Dar-

stellung von Benzonitril aus Chlorbenzol und von 1 - Napthonitril aus

1- Chlornaphthalin. (D. R. P. 293094 vom 24. Januar 1914.) r

Synthetisches Phenol und Pikrinsäure. H. Ney. (Metall. and B-Naphthols oder Gemische dieser Säuren oder ihrer Salze für sich

Chem. Eng. 1915, Bd. 13, S. 686.) u

Darstellung von Pikrinsäure. George B. Bradshaw, Roselle

Park, New Jersey. - Reine p-Phenolsulfosäure wird in verdünnter

Lösung nitriert. 1 T. Phenol wird zunächst mit einem Überschuß

Schwefelsäure, 93 % ig, (etwa 15 % mehr als theoretisch erforderlich)

sulfoniert, wobei ein Gemisch von o- und p-Monophenolsulfosäure

entsteht. Um alles in p-Monosulfosäure zu verwandeln, wird mit Wasser

bis zur Konzentration von 30° Bé. verdünnt und das Gemisch ungefähr

3 Std. lebhaft gekocht. Die erhaltene verdünnte Lösung von p-Phenol-

sulfosäure von etwa 20 ° Bé. wird darauf allmählich in 31/2 T. Salpeter-

säure von 40° Bé. unter Rühren eingetragen, wobei die Temperatur

ziemlich niedrig gehalten wird. Am Schluß wird die Reaktion durch

Erhitzen auf ungefähr 111 ° C. völlig zu Ende geführt. Beim Erkalten

der Masse krystallisiert die Pikrinsäure rein aus. (V. St. Amer. Pat. 1168266

vom 11. Januar, 1916, angem. 8. November 1915.)
ks

Darstellung von Nitroaminen primärer aromatischer Amine bezw.

deren Alkalisalzen. ChemischeFabrik Griesheim- Elektron , Frank-

furt a . M. Man läßt auf die Arylsulfonate der entsprechenden Diazo-

oder Tetrazoverbindungen in abgeschiedener beliebig konzentrierter Form

Atzalkalien einwirken. (D. R. P. 292118 vom 29. August 1915.) r

Darstellung wasserlöslicher Kondensationsprodukte.¹) Badische

Anilin- und Soda- Fabrik. (D. R. P. 292531 v. 23. Febr. 1913.) z

-

Darstellung von Kondensationsprodukten aus Terpenen und aro-

matischen Aminen oder deren Substitutionsprodukten. Chemische

Fabrik auf Actien (vorm. E. Schering) , Berlin. Terpene werden

mit aromatischen Aminen oder ihren Substitutionsprodukten bei Gegen-

wart eines sauren oder Säure leicht abspaltenden Mittels oder in Gegen-

wart von Metallsalzen erhitzt. (D. R. P. 290938 vom 4. Febr. 1914.) z

Herstellung von Kondensationsprodukten aus 1- oder 2-Amino-

naphthalinmono- und -disulfosäuren oder Gemischen dieser Säuren

und Formaldehyd. Deutsch - Koloniale Gerb- und Farbstoff- Ges.

m. b. H. , Karlsruhe. Man läßt auf 1- oder 2-Aminonaphthalinmono-

oder -disulfosäuren oder deren Salze oder auf Gemische dieser Säuren

¹) Chem.-Ztg. Repert. 1914, S. 271 ; Engl. Pat. 7137/1913.

Herstellung von Kondensationsprodukten aus a- oder B-Naphthol

bezw. deren Sulfosäuren. Deutsch- Koloniale Gerb- und Farb-

stoff-Ges. m. b. H., Karlsruhe. Man erhitzt a- oder B-Naphthol

mit der für 1 Mol. berechneten Menge oder einem geringen Über-

schuß konzentrierter Schwefelsäure, bezw. die Sulfosäuren des a- oder

oder unter Zusatz geringer Mengen konzentrierter Schwefelsäure längere

Zeit über 100 ° C., oder behandelt die Sulfosäuren des a- oder 8- Naphthols

mit Phosphoroxychlorid oder analog wirkenden Kondensationsmitteln bei

niedrigeren Temperaturen (bis zu 100 ° C.), gegebenenfalls unter Zusatz

geringer Mengen konzentrierter Schwefelsäure und unter Luftabschluß

oder im Vakuum. (D. R. P. 293042 vom 22. Juni 1913.) r

Darstellung von Anthrachinon. Farbwerke vorm. Meister

Lucius & Brüning. Man erhitzt Anthracen in neutralen oder

besser alkalischen Lösungs- oder Suspensionsmitteln, wie Ammoniak,

Pyridin usw., zweckmäßig unter Verwendung von Katalysatoren bezw.

Sauerstoffüberträgern, mit Sauerstoff oder Luft unter Druck. (D. R. P.

292681 vom 23. Juni 1914.) r

Darstellung von 2,9,10 -Trichloranthracen. Farbwerke vorm.

Meister Lucius & Brüning. - Anthracen oder 9,10-Dichloranthracen

werden mit Sulfurylchlorid in Gegenwart von indifferenten Lösungs-

oder Verdünnungsmitteln behandelt. (D.R. P. 292 356 v. 20.Juni 1914.) r

Darstellung von Anthrachinon-a-mercaptanen bezw. Anthra-

chinon-a-disulfiden. Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning.

Anthrachinon-a-sulfochloride bezw. die entsprechenden Sulfinsäuren

werden mit Hydrosulfiten behandelt. (D. R. P. 292 457 v. 14. Juli 1914.) r

Darstellung von 9,10 - Dihalogenanthracen - ß- monosulfosäuren.

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning. Man läßt auf

9,10-Dihalogenanthracen Oleum in Gegenwart indifferenter mit diesem

sich nicht mischender Mittel, wie z. B. Nitrobenzol, einwirken. (D. R. P.

292590 vom 11. September 1914.)

-

-

r

Farb-Darstellung von 5 - Nitro - 1 - alkylaminoanthrachinonen.

werke vorm. Meister Lucius & Brüning. Man behandelt a-N-

Acidylalkylaminoanthrachinone mit nitrierenden Mitteln. (D. R. P. 292395

vom 7. Mai 1914.) r

Herstellung von Chlorderivaten der Anthrachinonreihe. Actien-

Gesellschaft für Anilin - Fabrikation. Man behandelt 2-Methyl-

anthrachinon mit Chlor in Gegenwart von Jod. (D. R. P. 293 156 vom

12. Juli 1913, Zus. zu Pat. 269 249.¹)

¹) Chem.-Ztg. Repert. 1914, S. 78.

33. Elektrochemie. Elektrotechnik.*)

Schmelzsicherung für elektrische Zwecke. Allgemeine Elek-

trizitäts - Gesellschaft, Berlin. Der Schmelzleiter der Sicherung

wird aus Cadmiummetall hergestellt, so daß er sofort durchbrennt,

wenn er schmilzt, ohne im Schmelzzustand verbleiben zu wollen. Man

bettet zweckmäßig den Cadmiumleiter in Kieselsäurehydrat von loser,

leichter und voluminöser Form. Diese Sicherung soll auch bei solchen

kleinen Strömen fein und genau arbeiten, bei denen Schmelzsicherungen

bisher nicht verwendet wurden. (D. R. P. 292147 vom 27. Febr. 1915.) i

Herstellung von Akkumulatorplatten. Dr. Theodor Sonnen-

schein, Berlin. - Bleiblech wird so gepreßt, daß das Blei aus der

Mitte der Platte oder das aus der Mitte einzelner durch Rippen um-

rahmter Felder der Platte herausgepreßte Blei zur Bildung der Ränder

und Rippen benutzt wird. (D. R. P. 292157 vom 30. April 1914.) i

Elektrischer Kondensator. Georges Giles , Freiburg i. d. Schweiz.

Die Beläge des Kondensators sind ganz oder zum Teil dadurch

hergestellt, daß auf das das Dielektrikum bildende Glas Blei in einem

äußerst fein zerteilten Zustande gespritzt wird. (D. R. P. 291923 vom

2. Mai 1914.) i

Einphasenniederspannungstransformator für elektrische Schweiß-,

Löt- und Schmelzzwecke. Richard Mack, Berlin-Tempelhof. - Der

Transformator des Hauptpatentes 274774 ist hier dahin abgeändert,

daß bei seiner Verwendung für Punktschweißung der untere Elektroden-

arm unmittelbar an der Wand des von der Sekundärwindung gebildeten

Gehäuses befestigt ist, während bei seiner Verwendung zur Stumpf-

schweißung der als Deckel ausgebildete Teil der gehäuseartigen Sekundär-

windung auf dem unteren Teil durch Gleitführungsleisten supportartig

geführt ist. (D. R. P. 292013 v. 25. Juli 1913, Zus. zu Pat. 274774.) i

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 212.

M

r

Schaltungsanordnung zum Betrieb elektrischer Öfen mittels

Wechsel- oder Drehstromstufentransformatoren. Bergmann- Elek-

tricitätswerke Akt. - Ges. , Berlin. Die Anzapfungen der Primär-

seite werden nicht unmittelbar zum Hauptschalter, sondern über Trenn-

schalter herausgeführt, welche während des normalen Chargenganges

umgeschaltet werden können. Soll auf mehrere Anzapfungen um-

geschaltet werden können, so sind die einzelnen Trennschalter außer

mit der Verriegelung noch in solche

gegenseitige Abhängigkeit zu bringen,

daß ein zufälliges Kurzschließen irgend

einer Teilwicklung auf jeder Schalt-

stufe ausgeschlossen ist. Die Abbil-

dung zeigt eine derartige Einrichtung.

In ihr bedeutet t den mit abschalt-

baren Spulen versehenen Trans-

formator, u den Umschalter und h

den Hauptausschalter. Zur Erzielung

dreier verschiedener Spannungen ist

ein dreifacher Satz von Trennungs-

schaltern verwendet. Kurzschluß einer

Teilspannung ist dadurch vermieden,

daß bei der einen Serie der Trennschalterkontakte jeweils der Dreh-

punkt des folgenden Trennschalters mit dem Ruhekontakt des vorher-

ein Trennschalter auf eine Teilspannung geschaltet wird, gleichzeitig die

gehenden in Reihe geschaltet ist.gehenden in Reihe geschaltet ist. Dadurch wird erreicht, daß, wenn

Verbindung der Leitung mit dem nächsten Trennschalter unterbrochen

wird. Beispielsweise würde die Einschaltung der Trennschalter å³ b3 c3

nur dann Erfolg haben, wenn vorher die zu anderen Teilspannungen

gehörenden Trennschalter a b₁ c₁ und a b₂ c₂ ausgeschaltet wären.

(D. R. P. 292110 vom 1. April 1914.)

t-

¡

Verlag der Chemiker-Zeitung Otto v. Halem in Cöthen (Anhalt). Druck von August Preuß in Cöthen (Anhalt).
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6. Chemie der Pflanzen und Tiere. Agrikulturchemie.*)

Der Eiweißnachweis im Harn mit der Salpetersäurekochprobe.

Wolter. Die Probe zeigte geringe Mengen Eiweiß überhaupt nicht

an. Verf. lehnt sie zugunsten der Kochsalz-Essigsäureprobe ab. (Pharm.

Zentralh. 1916, Bd. 57, S. 13.) S

Der klinische Wert der älteren Harneiweißreagenzien. Droste.

(Pharm. Zentralh. 1915, Bd. 56, S. 739.) S

Ergebnisse der Forschungen über Harnbestandteile im Jahre

1915. A. Stickrodt. (Ber. d. pharm. Ges. 1916, Bd . 26, S. 49.) s

Acetonnachweis im Harn. O. Sammet. Für den qualitativen

Nachweis eignet sich am besten die FROMMERSche Salicylaldehydprobe.

10 ccm Harn werden mit etwa 1 g festem Ätzkali und etwa 10 Tropfen

Salicylaldehyd versetzt und auf ungefähr 70° C. erwärmt. Bei An-

wesenheit von Aceton bildet sich im untern Teile des Reagierzylinders,

der das KOH und den Aldehyd enthält, ein intensiv kirsch- bis purpur-

roter Ring. Bei der Nachprüfung der quantitativen Methoden kommt

Verf. zur Empfehlung des MESSINGERSchen Verfahrens. Für die Aus-

führung desselben werden einige zweckmäßige Vorschläge gemacht.

(Schweiz. Apoth.-Ztg. 1916, Bd. 54, S. 77 und 89.)
S

Beitrag zur Ermittlung eines Phenolglucuronsäureharnes. Jul.

Franzos. (Ztschr. österr. Apoth.-Ver. 1915, Bd. 53 , S. 433.) S

Über den Chemismus der Bildung des Gallenfarbstoffs aus der

eisenha'tigen Komponente des Blutfarbstoffs. W. Küster. (Arch.

Pharm . 1915, Bd. 253, S. 457.) S

Über den gegenwärtigen Stand der biologischen Fermentreaktion

nach Abderhalden. P. Hüssy. (Schweiz. Apoth .- Ztg. 1916, Bd . 54 , S. 121.) s

Untersuchung des Rübensamens. W. Krüger. - Verf. prüft die

Frage, ob unter Geltung der » Deutschen Normen<< die Ermittlung des

Gewichtes von 1000 Knäueln, sowie die der Knäuelzahl auf 1g, auch

ferner sachgemäß erfolgen kann. Er bejaht sie, indem er die Einwände

KUNTZES und PLAHN-APPIANIS als teils unzutreffend, teils nicht durch-

schlagend zurückweist, ferner betont, daß erhöhte Schwierigkeiten kein

Grund gegen die Einführung richtigerer Methoden sind, und schließlich

hervorhebt, daß es sich nicht um genaue Festlegung der Grenzen von

groß-, mittel- und kleinknäuligem Samen handle, sondern um Berück-

sichtigung der Extreme, d. h. der ganz kleinen und ganz großen Knäule.

(Ztschr. Zuckerind. 1916, Bd. 66 , S. 516.) 2

Beiträge zur Kenntnis der Ernährung der Zuckerrübe. Physio-

logische Bedeutung des Kaliumions im Organismus der Zuckerrübe.

J. Stoklasa und A. Matoušek. 230 S. Lex.-8°. 12 M. Gustav

Fischer, Jena.

Rüben- und Flachsbau. Störmer. In diesem eingehenden

Vortrage faßt Redner nochmals alle schon früher ausgeführten Einzel-

heiten zusammen : Die Fehler, die durch Einschränkung des Rübenbaues

und durch andere gesetzliche Verordnungen begangen wurden, die Be-

strebungen nach neuerlichem Mehranbaue, die Schwierigkeiten der

Düngung, die übrigens bei Hackfrüchten nicht derartig schädigend

wirken, wie man oft behauptet, und kaum mehr als 7,5 dz Minder-

ertrag auf 1 Morgen bedingen dürften , gewisse Mängel manchergewisse Mängel mancher

Samen, usw., und kommt zum Schlusse, daß die heurige Rübenernte

für die laufenden Bedürfnisse ausreichen wird. Was die Faserpflanzen

anbetrifft, besonders Hanf und Flachs, so sind sie, namentlich Flachs,

als Nachfrucht der Rübe sehr geeignet, nicht aber als Ersatz; ihr ge-

steigerter Anbau ist sehr zu wünschen und eifrig zu betreiben, um

uns unabhängiger vom Auslande zu machen, als Konkurrenten der

Rübe sind diese Pflanzen aber nicht anzusehen . (D. Zuckerind. 1916,

Bd. 41 , S. 483.)

In der Diskussion hebt Nachrich hervor, daß Hanfbau nur in Gegenden

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 245.

mit reichlichen Niederschlägen zu empfehlen ist ; für Rüben ist der Mangel an

Stickstoff, trotz der ebenfalls fehlenden Gründüngung , nicht so gefährlich, als

meist angenommen wird ; Kalkstickstoff, der sich auf trockenem Lager gut

hält , ist ein ungleichmäßiges Erzeugnis , und daraus erklären sich auch die

wechselnden Ergebnisse, namentlich bei der Kopfdüngung, mit der man sehr vor-

sichtig sein muß. Nach Karst ist letztere zulässig und nützlich , wenn man

sie vor dem Verhacken gibt, zwischen die Reihen, und so , daß sie nicht mit den

Pflänzchen selbst in Berührung kommt. Im ganzen sind die Erfahrungen jeden-

falls noch nicht abgeschlossen, und weitere Versuche wären sehr wünschenswert. I

-
Blätter der Rübe und Zuckergehalt. Malpeaux. Wie PELLET

berichtet , fand Verf. , daß Größe , Zahl und lebhaft grüne Farbe der

Blätter in innigem Zusammenhange mit dem Zuckerreichtume der Rübe

stehen, der hiernach bis zu einem recht zuverlässigen Grade beurteilt

werden kann. (Bull. Ass. Chim. 1916, Bd. 33, S. 180. )

__________

Pellet bemerkt, daß er dies schon 1876 angegeben habe, doch war die Tat-

siche (soweit sie zutrifft, und das ist nicht ganz unbedingt) bereits Achard wohl-

bekannt, weshalb er auch das Abblatten der Rüben als fehlerhaft bekämpfte. 2

Entblättern der Rübe. H. Pellet. Bericht über Versuche von

MUNERATI, MEZZADROLI und ZAPPAROLI, die neuerdings ergaben, daß

das Abblatten den gesamten und prozentischen Gehalt an Zucker, sowie

die Höhe des Gewichtes der Rübe , in erheblicher Weise schädigt.

(Bull. Ass. Chim. 1916, Bd. 33, S. 142 u. 150.)

Bd. 23, S. 110.)

Diese Erkenntnisse gehen bekanntlich schon bis auf Achard zurück. 1

Verwertung der Rübenblätter. Bruns. (Blätt. Rübenb. 1916,

2

Krankheiten und Feinde der Zuckerrübe. Uzel. In Böhmen

traten 1914 vielfach Nematoden auf, die aber überall getötet wurden,

wo man die Wässer der Absatzgruben regelmäßig schwach alkalisch

hielt, ferner Blattläuse , Runkelfliegen und Elateriden ; die sog. Mosaik-

Krankheit der Blätter kam nur vereinzelt an jungen Blättchen zur Be-

obachtung. (Böhm. Ztschr. Zuckerind. 1916, Bd. 40, S. 461.) 2

Als bestes MittelVertilgung der Drahtwürmer. Stehlik. -

ergab sich das Einsammeln und Vernichten der Larven und Käfer, be-

sonders an den Samenrüben, wozu sich ein Fangsack aus Wachsleinwand

(mit der glatten Seite nach innen) sehr geeignet erwies ; auf einem

Morgen Feld konnten zwei Leute in 5-6 Std. bis 6000 Schnellkäfer

sammeln, die mit heißem Wasser getötet wurden. (Böhm. Ztschr.

Zuckerind. 1916, Bd. 40, S. 469.) 2

-

Rohranbau in Ostindien.-Da das Pendjab, Behâr, und einige andere

Gegenden, für den Rohranbau nachweislich ungeeignet sind, so erweisen

sich alle Bemühungen undVersuche daselbst als völlig zwecklos, und man

sollte das fruchtlos hinausgeworfene Geld lieber anderwärts anwenden,

wo besserer Erfolg zu erwarten ist. (Int. Sug. Journ. 1916, Bd . 18, S. 250.) 2

Zuckerrohr-Anbauversuche in Java. J. M. Geerts. Die um-

fangreiche Abhandlung (über 60 Seiten, mit zahlreichen Tabellen) be-

richtet über fast alle nur denkbaren Umstände, die für derartige Versuche

von Wichtigkeit sind , und liefert einen neuen Beweis für die muster-

hafte Tätigkeit der javanischen Versuchsanstalten, und für ihren unver-

gleichlichen Fleiß. Einen Auszug gestattet sie nicht, auch macht sie

selbst nicht Anspruch darauf, die behandelten Fragen schon endgültig

gelöst zu haben. (Soerabaja 1916; Sonderabdruck. ) 2

Meteorologische Beobachtungen in Java. Van der Linden.

(Soerabaja 1916; Sonderabdruck.) 2

Heuschrecken-Invasion in Trinidad. Serre. (Journ. fabr. sucre

1916, Bd. 57, S. 13.) 2

Verwendung der Kolonialmelasse als Dünger. De Waal. (Int

Sug. Journ. 1916, Bd. 18, S. 267.) 2
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10. Hygiene. Unfallverhütung.")

―
Über Feuchtigkeitsmessung der Luft. Tschaplowitz.

AUGUSTS Psychrometerformel e"-e -A(t-t)b ist wohlbegründet, nur

sind die richtigen Werte für die Differenz t-t' schwierig zu treffen,

da sie auf die Luftwärme, nicht auf die Lufttemperatur zu beziehen

sind. Die Veränderungen, die REGNAULT vornahm, sind geringfügig,

aber unrichtig. Die Konstante A ist nach den Ergebnissen der

Wägungsmethode auf 0,001097 zu erhöhen. Will man die JELINEKSchen

Tafeln benutzen, so sind von der »relativen Feuchtigkeit« 6,6 % ab-

zuziehen. Bei künstlicher Luftzuführung durch Fächerbewegung oder

Zublasen mittels kleiner Gebläse ist eine entsprechende Temperatur-

herabsetzung des feuchten Thermometers schwer zu treffen. ASSMANNS

Aspirationspsychrometer liefert Ergebnisse, die nur 2,3 % tiefer liegen

als die des AUGUSTSchen Psychrometers, also noch um 4,3 % zu er-

niedrigen sind. Die Methode der Wägung des Wasserdunstes ist bei

genauer Ausführung zuverlässig, aber umständlich, schwierig und zeit-

raubend. Vielleicht das beste Psychrometer für hygienische Zwecke

ist das Schleuderpsychrometer mit einer nicht näher beschriebenen

Abänderung des Verf. (Ztschr. Hyg. 1915, Bd . 80, S. 193.) sp

Die Lösung des Rauch- und Staubproblems durch die elektrische

Fällung. L. Bradley. (Metall. and Chem. Eng. 1915, Bd. 13, S. 911.) u

Untersuchungen über die Unschädlich- und Nutzbarmachung

der schwefligen Säure im Hüttenrauch durch elektrolytische Zer-

setzung der durch Absorption erhaltenen Lösung. Ed. Groos. 6 M.

Robert Noske, Borna.

Entschlackungsvorrichtung mit doppelarmigem Hebel , ins-

besondere für Müllverbrennungsöfen . Maschinenbau-Anstalt

Humboldt, Cöln - Kalk. Der an einer fahrbaren Katze drehbar auf-

gehängte Schlackenhaken wird mittels eines Seilzuges so bewegt, daß

zunächst die Spitze des Hakens in den Schlackenkuchen eingedrückt

und darauf der Haken mit der Schlacke aus dem Ofen herausgezogen

wird. (D. R. P. 292465 vom 11. Juli 1914.)
i

Die Sicherung chemischer Arbeitsvorgänge mit feuergefähr-

lichen Flüssigkeiten gegen Verbrennungs- und Explosionsgefahr.

H. Hüneke. (Chem. Appar. 1915, Bd. 2, S. 281-284.)

--

r

Sicherungsvorrichtunggegen Explosionen in Gaszuleitungsröhren

bei Gasfeuerungen des Großbetriebes unter Anwendung des üblichen

Flüssigkeitsabschlusses. Peter Hoss, Langenbochum. Das die

Flüssigkeit absperrende Ventil befindet sich unter der Wirkung einer

in der Gasleitung untergebrachten, unter dem Einfluß der Strömungs-

energie des Gases stehenden Klappe (Fahne). (D. R. P. 292431 vom

26. März 1915.) i

Anlage zum Einlagern und Abzapfen von feuergefährlichen

Flüssigkeiten , insbesondere Benzin , mittels Wassers. Firma V.

Loewener, Kopenhagen. Die Scheidefläche zwischen dem Wasser

und dem Benzin im Tank a wird von dem Schwimmer c angegeben.

Das Schwimmerrohr ist unter den Bodenabfluß u

des Tankes geführt, so daß nie Benzin in das Rohr

eindringen kann. Die Bewegung des Schwimmers c

kann an einem außen angebrachten Zeiger v ab-

gelesen werden. Durch die Leitung e mit Ventilf

steht das Rohr i mit der örtlichen Wasserleitung

in Verbindung. Unten ist die Leitung i in den

Boden des Tanks a eingeführt , oben endet sie in

dem Wasserbehälter k, von dem durch den Über-

lauf n der Abfluß durch das Rohr zu der Abfluß-

leitung g erfolgt, welche auch mit der Leitung i

durch ein Ventil h in Verbindung steht. Das Neue

besteht im wesentlichen darin, daß in das Stand-

rohri in ungefähr gleicher Höhe wie das Wasser-

abflußrohr g das Druckwasserzuleitungsrohr e

mündet, dessen Absperrventil ƒ mit dem Absperr-

ventil h des Wasserabflußrohres g so verbunden

ist, daß bei geöffnetem Wasserzufluß das Abfluß-

rohr g gesperrt ist, und daß bei geöffnetem Wasserabfluß das Zufluß-

rohr e gesperrt und das Standrohr leer ist. (D. R. P. 292086 vom

28. Januar 1913.) i

Feuerlöschanlage , bei welcher eine mit Schmelzventilen ver-

sehene Rohrleitung von einem Behälter mit flüssiger Kohlensäure

unter Vermittlung eines Druckminderventils gespeist wird. Aktie-

bolaget Lux, Lilla Essingen bei Stockholm. (D. R. P. 291812 vom

5. Februar 1914.) i

Löschen von Feuer unter Anwendung von Löschgasen. Fritz

Arledter, Hamburg. Man setzt gespannten Dampf gleichzeitig der

Einwirkung von zerstäubtem Wasser und von Löschgasen (Kohlen-

dioxyd, Schwefeldioxyd) aus und führt das so erhaltene, stark abgekühlte

Gemisch von Wasserdampf und Löschgasen in den Löschraum ein.

(D. R. P. 291380 vom 21. März 1914.)
i

-

Löschen von Feuer unter Anwendung von gespanntem Dampf

und Druckwasser. Fritz Arledter, Hamburg. Das Verfahren des

Hauptpatentes 291380 (vergl. vorst. Ref.) ist hier dahin abgeändert, daß

man Dampf von beträchtlicher Spannung kurz vor Eintritt in den

Brandraum mit soviel Druckwasser zusammenführt, daß in den Brand-

nur Nebelwolken von äußerst geringer Temperatur eintreten.

(D. R. P. 291788 vom 5. April 1914, Zus. zu Pat. 291380.)

raum

i

Löschvorrichtung mittels Löschgas. Hans Berndt und Paul

Steiner, Berlin, Otto Adt, Buch, und Dr. Henry Bergreen , Schott-

witz. Die Vorrichtung des Hauptpatentes 286955¹ ) ist hier dahin

abgeändert, daß auf der Flüssigkeit ein Ringrohr mit Austrittsschlitz

oder -öffnungen schwimmt, welches die Behälterwand fast berührt und

durch biegsame oder gelenkige Rohre mit der Bodenleitung für das

Löschgas verbunden ist. (D. R. P. 291970 vom 27. Januar 1914, Zus.

zu Pat. 286955.) i

r

Löschung brennender Erdöltanks. (Seifensieder-Ztg. 1915, Bd. 42,

S. 645-646.)

Über eine Fleischvergiftungsepidemie durch Bazillen der Gärtner-

Gruppe (Rattenschädlinge). Fr. Ickert. (Zentralbl. Bakteriol. 1915,

[I], Bd. 77, S. 142.) sp

Die Diagnose des Saturnismus. Ruelens. Verf. führt den

Wert der bekanntesten Symptome der Bleivergiftung für die Erkennung

dieser Krankheit an. Dabei ist auf das sog. Bleicolorit, das fahle

Aussehen bei Bleivergiftung, nicht das Gewicht zu legen, welches

manche neuere Autoren dieser Erscheinung geben wollen. Der Bleisaum

ist das verwertbarste Anzeichen. Allerdings wird ein ähnlicher Saum

auch bei anderen Vergiftungen und Krankheiten beobachtet. Charakte-

ristisch ist die frühzeitig eintretende Muskelschwäche jener Muskeln,

welche von dem Arbeiter am meisten benutzt werden. Ein wichtiges

Hilfssymptom ist der Blutbefund, die basophile Körnelung der roten

Blutkörperchen. Die Hämatoporphyrinurie hat Verf. bei vielen Fällen

von Bleivergiftung vermißt. (Zentralbl. Gew.- Hyg. 1915, S. 190.) he

Bleierkrankung. E. Rohrbeck. (Elektrochem. Ztschr. 1915, S. 305.) pu

Zur Frage der Vergiftungsgefahr durch verdunstendes Sublimat.

(Ztschr. angew. Chem. 1915, Bd. 28, S. 356.)

Die Bekämpfung der Berufskrankheiten der Glasarbeiter.

(Keram. Rundsch . 1916, S. 9.)

—

sm

Die Gesundheitsverhältnisse der Arbeiter der keramischen In-

dustrie und besonders der Porzellanarbeiter. Leymann. Verf.

bezieht sich auf seine früheren Arbeiten über diesen Gegenstand, die

zu neuerlichen durch den Staatssekretär des Innern im Deutschen Reiche

angeordneten und durchgeführten Erhebungen Veranlassung gaben. Er

berichtet auf Grund dessen ausführlich über die Lebensdauer, die Er-

krankungsverhältnisse und die Sterblichkeit der Porzellanarbeiter und

kommt zufolge seiner neuen Untersuchung zu dem gleichen Ergebnisse

wie früher: darnach sind die Gesundheits- und Sterblichkeitsverhältnisse

der Porzellanarbeiter und der Arbeiter verwandter Industrien im allge-

meinen nicht ungünstig zu nennen, insbesondere kann eine auffallende

Verbreitung von Tuberkulose unter diesen Arbeitern nicht festgestellt

werden. Verf. muß die Frage offen lassen, wie es zu erklären ist, daß

manche Autoren eine hohe Tuberkulosesterblichkeit bei Porzellanarbeitern

beobachtet haben wollen. (Zentralbl. Gew.-Hyg. 1915 , Bd. 3, S. 105.) he

Klinischer Beitrag zur gewerblich Brommethylvergiftung. Floret.

Verf. stellt zunächst die bisher in der Literatur bekanntgegebenen

Fälle von Brommethylvergiftung zusammen ; dann beschreibt er aus-

führlich drei derartige Erkrankungen, die er selbst beobachtete. Eine

davon ereignete sich beim Ablassen eines Brommethylautoklaven, die

andern beiden beim Arbeiten mit ätherischer Brommethyllösung. Dar-

nach hält Verf. folgenden Verlauf der Brommethylvergiftung für typisch :

nach einem einige Tage währenden Stadium der Vorboten (Schwindel,

Sehstörungen, zunehmende Lähmung) tritt heftige psychische Erregung

(Wahnvorstellungen, Manie , Tobsucht, Bewußtlosigkeit) auf, welche

wochenlang andauert; als letztes Stadium folgt das melancholisch-neu-

rasthenische (Nervenschwäche, Hypochondrie, Hysterie) von jahrelanger

Dauer. Verf. schließt mit einer Darstellung des Sektionsbefundes der

einzigen bisher beobachteten tötlichen Brommethylvergiftung und der

bisher angestellten Tierexperimente über die Giftigkeit des Brommethyls

und gibt einige Weisungen zur Hintanhaltung der Vergiftung. (Zen-

tralbl. Gew.-Hyg. 1915, Bd. 3, S. 146.)
he

* Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 131 . ¹) Chem.-Ztg. Repert. 1915, S. 429.
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21. Zucker. Stärke. Dextrin.*)

Bestimmung des reduzierenden Zuckers in der Rübe. H.

Pellet. Verf. polemisiert in sehr ausführlicher Weise gegen SAILLARD,

bestreitet die Richtigkeit fast aller seiner einschlägigen Angaben und

Verfahren, und beharrt auf dem Zutreffen seiner eigenen, denen gemäß

die frische Rübe im Mittel stets 0,05 bis 0,20 , meist 0,07 bis 0,15 %

reduzierenden Zucker enthält. (Bull. Ass. Chim. 1916, Bd. 33, S. 161.)

Verf. setzt auch hier wieder „reduzierende Substanz“ ohne weiteres Invert-

zucker; daß das von ihm Bestimmte wirklich solcher war, ist in keiner Hinsicht

bewiesen, und dies wäre doch unbedingt erforderlich, da die Rübe auch allerlei

andere reduzierende Stoffe enthält.
2

Bereitung von Invertin zu analytischen Zwecken. H. Pellet. —

Verf. hat die Methode von Davis bewährt und gut brauchbar befunden.

(Bull. Ass. Chim. 1916, Bd. 33, S. 148.) i

Einfluß der Entfärbungskohle. H. Pellet. Solche Kohlen

sind nur mit Vorsicht anzuwenden , da sie je nach Beschaffenheit,

äußeren Umständen (Reaktion der Lösung, . . .) u . s . f., merkliche Mengen

Zucker und auch reduzierenden Zucker absorbieren können (u. U. 1 %

des Vorhandenen und mehr) ; die geeignetste Sorte ist die zur Ent-

färbung des Weines übliche , und die Absorption ist am geringsten,

wenn die Lösung Blei enthält, und wenn es sich um Produkte aus

der Rübe handelt. (Bull. Ass. Chim. 1916, Bd. 33, S. 146.)

2
Auf Neuheit können diese Angaben keinen Anspruch erheben.

Über Invertzucker - Bestimmung. Hillebrecht. Verf. emp-

fiehlt ebenfalls die Titration des Kupferoxyduls mit Kaliumpermanganat

nach der Vorschrift von M. MÜLLER, die er gut bewährt gefunden hat.

(Centralbl. Zuckerind. 1916, Bd. 24, S. 887.) 2

-
Verwertung der Rübe und ihrer Abfälle. H. Claassen.

An der Hand sehr ausführlicher Tabellen, deren Umfang einen Wieder-

abdruck ausschließt, zeigt Verf., welche Mengen Substanzen aller Art

die Rübe und sämtliche im Laufe der Fabrikation aus ihr hervorgehenden

Stoffe enthalten (in, frischer und trockener Beschaffenheit), und wo je

100 T. der einzelnen Substanzen in den Erzeugnissen und Abfällen

verbleiben. Es ergibt sich, daß die wichtige Aufgabe, alle als Nähr-

stoffe verwendbaren Substanzen als solche, in verwertbarer Form, als

Nahrungs- oder Futtermittel zu gewinnen, ganz oder annähernd ganz

lösbar erscheint; Voraussetzung hierfür ist aber, daß die Fabriken in

wissenschaftlicher, den Verhältnissen angepaßter, und nicht rein empi-

rischer, fast handwerksmäßiger Weise betrieben werden, die den Fort-

schritten , namentlich den an Patenterwerb gebundenen, ablehnend, ja

nicht selten feindselig gegenübersteht; werden doch allein in den Ab-

wässern jährlich noch Futterstoffe preisgegeben, an denen etwa 9 Mill. M

Reingewinn verloren gehen, obwohl es verschiedene gute Verfahren

zu ihrer Gewinnung gibt ! Auch im Schlamm gehen noch gewaltige

Mengen Eiweiß und Phosphorsäure verloren, zu deren Gewinnung als

Futterstoffe derzeit Versuche im Gange sind. (Centralbl. Zuckerind. 1916,

Bd. 24, S. 865.)

Die Ausführungen des Verf sind von großer Wichtigkeit und Tragweite, und

deuten für dén, der zwischen den Zeilen zu lesen versteht, auf die folgenschweren

Mängel hin, an denen die deutsche Zuckerindustrie noch leidet, und die unbedingt

überwunden werden müssen , soll sie auch in der Zu`unft, die sich sicherlich sehr

schwierig gestalten wird, ihre Stellung behaupten ; seine Ansichten können daher

allgemeiner Beherzigung gar nicht dringend genug empfohlen werden ! 2

Bericht über die Fortschritte in der Rübenzuckerindustrie im

Jahre 1915. Leopold Radlberger. (Österr. Chem.-Ztg. 1916, Bd. 19 ,

S. 98-102.)

Fünf Jahre Rübenzuckerfabrikation . Leopold Radlberger.

(Österr. Chem.- Ztg. 1915, 2. Reihe, Bd. 18, S. 120-124, 127-130.) r

Die Rübenzuckerindustrie in Österreich-Ungarn und in Deutsch-

land. A. Gröger. (Österr. Chem. -Ztg. 1916, Bd. 19, S. 37-41 .) r

Kohlenverbrauch und Heizfläche in Rübenzuckerfabriken. Kefer-

stein. (D. Zuckerind. 1916, Bd. 41 , S. 555.) 2

Gummi- und Pektinbestimmung im Schlamme der Filter.

Van der Linden. Das Verfahren, das besonders für den Betrieb

der Kolonialzucker - Fabriken von Belang ist, beruht im wesentlichen

auf Behandlung und Fällung mit alkoholischer Salzsäure, und Wägung

des schließlichen Niederschlags , dessen Menge , abzüglich der Asche,

jener der eingangs genannten Stoffe entspricht. (Soerabaja 1916 ;

Sonderabdruck.) 2

Verbesserung der Filterpressen. Guerrero. (Journ. fabr. sucre

1916, Bd. 57, S. 14.) 2

Zwangläufige Diffusion nach Naudet in Nordamerika. Naudet.-

Ausführliche Angaben über die erzielten befriedigenden Ergebnisse .

(Bull. Ass. Chim. 1916, Bd. 33, S. 138.)

*) Vergl. Chem.-Ztg. Bepert. 1916, S. 263.

2

•

$

Berechnung der erzeugten Melasse. H. Pellet. - Verf. emp-

fiehlt, diese wichtige Größe aus den Analysen der verarbeiteten Mengen

Rüben oder Rohr, und aus jenen der im Laufe der Arbeit oder im

Vorjahre gewonnenen Melasse zu berechnen, unter der Annahme,

daß alle Asche sich in der Melasse wiederfinden müsse. (Bull. Ass..

Chim. 1916, Bd. 33, S. 137 und 171.)

Diesen Vorschlag hat Stammer schon vor Jahrzehnten gemacht!

Descamps Schwefelofen. H. Pellet. - Verf. hat diesen Ofen

als brauchbar, und zur Herstellung von Hydrosulfitlösung geeignet

befunden. (Bull. Ass. Chim. 1916, Bd. 33 , S. 149.) 2

Behandlung von Säften aus verdorbenen Rüben 1915/16. J.

Wiesner. Verf. überwand die Schwierigkeiten der Reinigung und

der Schlammpressenarbeit, indem er den Schnitten beim Einfüllen in

die Diffuseure, je nach deren Acidität, 0,06-0,80 % Superphosphat

zusetzte, was auf je 1000 dz Rübe täglich etwa 90 K kostete, und sich

reichlich bezahlt machte. (Böhm. Ztschr. Zuckerind . 1916 , Bd. 40, S. 472.) ,

Dieses (keineswegs neue) Mittel hat sich auch anderwärts gut bewährt; wie

Stanek, Karán , Zabalka , Wagner u. a. berichten, entstanden die Schwierig-

keiten zumeist infolge unzureichenden Einmietens der Rübe, die sich, infolge der

langen Kampagnedauer und des ungünstigen Wetters, zu zersetzen begann, und

große Mengen Schleim und klebrige Stoffe enthielt ; teilweise Abhilfe brachte eine

weniger heiße Diffusionsarbeit, gründlichere aber in verschiedenen Fällen eine

Zugabe von Phosphorsäure oder Superphosphat, die auch Aufhellung der abnorm

dunklen Farbe der Säfte bewirkte. Jedenfalls ist aber auf das Anwärmen der

Diffuseure ganz besondere Aufmerksamkeit zu verwenden, sobald verdorbene

Rüben zur Verarbeitung gelangen müssen ; nach Wagner hat sich aber auch

die fraktionierte Saturation als sehr nutzbringend erwiesen. 2.

Trockenanlage für Rübenschnitzel und anderes Trockengut mit

umlaufenden durchbrochenen Sohlengurten aus gelenkig unterein-

ander verbundenen Platten. Josef Thiel, Breslau. (D. R. P. 291514

vom 10. Oktober 1913.) . i.

Verarbeitung on Kolonialprodukten (Zucker und Melasse) und

Äpfelsaft auf Alkohol. Saillard. Kurzer Bericht und Vorschläge.

(Journ. fabr. sucre 1916 , Bd. 57 , S. 13.)

-

2

Herstellung von Rohrzucker. E. E. Batelle , Wailuku, Wani Hawai.

Dem Rohsaft wird ein Erdalkalimetalloxyd, z. B. Calciumoxyd, in

einer solchen Menge, etwa 1-5 %, zugesetzt, daß die Glucose praktisch

völlig entfernt werden kann, worauf die Lösung auf Siedehitze erhitzt

wird. Man behandelt mit einer geeigneten Säure, z. B. Kohlensäure,

um den überschüssigen Kalk zu entfernen, filtriert und dampft die

Lösung ein. (Holl. Pat. -Anm. 364.) sd

Zuckerfabrikation in Hawai. Dureau. (Journ. fabr. sucre 1916 ,

Bd. 57, S. 14.) 2.

Ahornzucker in Canada. Die Herstellung von Zucker und

Sirup ist in stetem Rückgange begriffen , und betrug in den letzten

Jahren insgesamt noch höchstens 100000 dz ; sie dürfte bald noch

weiter abnehmen. (Bull. Ass. Chim. 1916, Bd. 33, S. 191.) 2

Bagasse als Brennstoff. Héliard. Verf. bespricht die ein-

schlägigen Verhältnisse und die noch zu treffenden , vielfachen Ver-

besserungen. (Bull. Ass. Chim. 1916, Bd. 33, S. 185.) 2

Papier aus Zuckerrohr - Bagasse. Eine Fabrik in Cuba erzeugt

jetzt mit 25 Leuten täglich 4 t Packpapier in viererlei Qualitäten,

das dem gewöhnlichen gleichwertig sein soll. (Int. Sug. Journ. 1916,

Bd. 18, S. 252.)

Kein bisheriges Verfahren dieser Art hat sich als dauernd gewinnbringend

erwiesen , und so lange man noch Brennstoff zur Verarbeitung des Rohres zu-

kaufen muß, ist es jedenfalls unzweckmäßig, die Bagasse in anderer Weise zu

verwerten. 2.

w

Stärke und Dextrin. R. M.Wolf. (Chem. Appar. 1916, Bd. 3, S.52.) r

Überführung von Cellulose in einfachere, zu Alkohol vergär-

bare Kohlehydrate. Dr. Kuno Peche, Wien. Die cellulosehaltigen

Ausgangsprodukte werden der Einwirkung von celluloselösenden

Bakterien, wie Micrococcus cytophagus, Micrococcus melanocyclus und

von faulendem Rettich abkultivierbaren Bakterien ausgesetzt, und der so

erhaltene Schleim wird alsdann mit gespanntem Dampf, Alkalien, Säuren

oder durch Fermentwirkung weiter zu einfachen, vergärbaren Kohle-

hydraten abgebaut. (D. R. P. 292482 vom 23. November 1913.)

Gewinnung von Stärke aus stärkehaltigen Rohstoffen , ins-

besondere Kartoffeln , Pülpe u. dgl. Dr. Kuno Peche , Wien.

Die Rohstoffe werden der Einwirkung von die Cellulose in Schleim

verwandelnden , die Stärke nicht verändernden Bakterien gemäß dem

durch D. R. P. 292482 (vergl . vorst. Ref.) geschützten Verfahren unter-

worfen. (D. R. P. 292864 vom 8. Januar 1914, Zus. zu Pat. 292482.) r

6
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24. Öle. Fette. Kerzen. Seifen .*)

Über Fettanalyse. F. H. Smith. Verf. hat ein Verfahren aus-

gearbeitet, welches gestattet, die Bestimmung der Verseifungszahl , der

unlöslichen und löslichen Fettsäuren und des mittleren Molekular-

gewichtes der Fettsäuren in einer und derselben Probe auszuführen.

Dieses Verfahren, welches nur in der Abänderung von Einzelheiten

der üblichen Verfahren zur Bestimmung dieser Konstanten besteht,

liefert nach Verf. äußerst befriedigende Resultate . (Chem. News 1915,

Bd. 112, S. 319.) CS

CS

(Apoth.-Ztg. 1916,

www

ERDMANNS gegen die Versuche des Verf., sowie die Annahme einer

Bildung von Nickelsuboxyd oder Nickeloxydhydrür bei der Fetthärtung

durch Nickeloxyde, sind unhaltbar. (Journ. prakt. Chem. 1915, 2. Reihe,

Bd. 92, S. 390.)

Vergl. Normann (Chem.-Ztg. 1916, S. 381) .

-

CS

r

Zur Kenntnis der Fetthärtung durch katalytische Anlagerung

von Wasserstoff. G. Frerichs. Die ausführliche Arbeit berechtigt

zu dem Schluß, daß bei der Fetthärtung unter Anwendung von Nickel-

Was ist verseifbares Gesamtfett? J. Davidsohn. (Seifens.- oxyd oder Nickeloxydul und von Nickelsalzen der Wasserstoffüberträger

Ztg. 1916, Bd. 43, S. 165.) lediglich das aus den Verbindungen durch die Einwirkung des Wasser-

stoffs entstehende freie Nickelmetall ist. Ohne freies Metall ist nach

Verf. keine Fetthärtung. (Arch. Pharm. 1915, Bd. 253, S. 512, 561.) s

Verf. teilt also den Standpunkt Normanns entgegen Erdmann.¹)

Darstellung von gesättigten Fettsäuren und deren Glyceriden.")

Ölverwertung G. m. b. H. , Magdeburg. (D. R. P. 292649 vom

17. März 1911.)

Einheimische Ölfrüchte. L. Kroeber.

Bd. 31 , S. 31.) S

Baumwollensaat und Produkte daraus. M. Schanz. (Seifens.-

Ztg. 1915, Bd. 42, S. 995 u. 1038.) CS

Zur Geschichte der Ölsäure. W. Fahrion. Aus der Za-

sammenstellung der Arbeiten über die Ölsäure ergibt sich , daß von

den 16 möglichen Ölsäuren 11 , darunter 4 flüssige bekannt sind. Von

den 15 Elaidinsäuren sind 3 (sämtlich fest) bekannt. Von den 11 Ol-

säuren wurden fünf aus natürlichen Fetten isoliert, die sechs rest-

lichen wurden gleich den Elaidinsäuren auf synthetischem Wege dar-

gestellt. (Chem. Umsch. 1916, Bd. 23, S. 2.) CS

Zur Kenntnis der Oxysäuren. Überführung der Erucasäure in

Oxybehensäure. A. Grün und J. Janko. Wendet man das doppelte

der zur Veresterung der Erucasäure nötigen Schwefelsäuremenge an,

so geht dieselbe, wie Verf. zeigen, praktisch zu Ende. Was die Kon-

stitution der Oxybehensäure anbelangt, so ist die Stellung der alkoho-

lischen Hydroxylgruppe noch unbestimmt. Die 13- oder 14 - Oxy-

behensäure zeigt, wie die analog konstituierten Oxystearinsäuren, Neigung

zur intramolekularen Wasserabspaltung. Vom besonderen Interesse im

Hinblick auf das Verhalten der freien Oxybehensäure ist der Übergang

des Essigsäureesters des oxybehensauren Methyls in Isoerucasäure durch

destruktive Destillation. (Chem. Umsch. 1916, Bd. 23, S. 15 u. 33.) cs

-
Traubenkernöl. M. Uflerbaumer. Verf. gibt zunächst einen

kurzen Überblick über Gewinnungsart und Eigenschaften des Trauben-

kernöles. Die verschiedenartig gewonnenen Öle finden auch ver-

schiedene Verwertung. Das kaltgepreßte Ol gibt ein vortreffliches, dem

Olivenöl fast gleichkommendes Speiseöl. Die heißgepreßten, extrahierten

und die sog. Nachschlagöle (II . Pressung) kommen besonders für die

Industrie in Betracht. Sie dienen zur Seifenfabrikation, als Brennöl,

zur Bereitung von Türkischrotöl und können möglicherweise als Farben-

und Firnisöl verwertet werden . (Chem. Umsch. 1916, Bd. 23, S. 20.)

Aus den statistischen Angaben des Verf. geht hervor, daß in Deutschland,

besonders aber in Österreich- Ungarn, durch das Verwerten der Weinkerne zur

Ölgewinnung nicht unbeträchtliche Gewinne erzielt werden können. Es ist noch

abzuwarten, ob durch die Beschlagnahme der Traubenkerne durch die öster-

reichische Regierung nicht ein Wandel in der bisherigen Vernachlässigung dieses

Rohstoffes geschaffen wird.
CS

Über die Feststellung der Herkunft gehärteter Fette und die

Farbreaktion nach Tortelli und Jaffe.¹) J. Prescher. Durch den

Härtungsprozeß werden nicht nur Aussehen, Konsistenz und vor allem

Jodzahl, sondern auch die meisten Farbreaktionen beeinflußt ; eine Aus-

nahme bilden die Sesamölreaktionen nach BAUDOUIN und SOLTSIEN.

Die Reaktion nach TORTELLI-JAFFE auf Trane tritt nach der Här-

tung nicht immer ein; ist sie jedoch deutlich positiv mit der

KREIS -ROTHschen Probe auf Arachinsäure und der Cholesterinacetat-

probe, dann liegt gehärteter Tran vor. Ist aber bei positiver KREIS-

ROTHScher Probe Phytosterin vorhanden , dann handelt es sich um ge-

härtetes Erdnußöl oder Rüböl ; für letzteres kommt noch die besonders

niedrigeVerseifungszahl in Betracht. Gehärtete Cocos- und Palmkernfette

sind an der REIchert - Meisslschen Zahl und Verseifungszahl über 230 zu

erkennen. Für Ricinusöl ist die Hydroxylzahl und für Baumwollsamenöl,

das nach der Härtung die HALPHENSche Reaktion nicht mehr zeigt,

die Reaktion nach BECCHI mit Silbernitrat und nach HAUCHECORNE mit

Salpetersäure von Bedeutung. Die Jodzahl hat nur in ihrem Verhältnis

zur Refraktion einen gewissen Wert; desgleichen ist die BELLIERSche

Reaktion wie der Nickelnachweis mit Dimethylgyoxim von geringer

Bedeutung, da auch frisch gepreßte Ole hiermit reagieren sollen. (Ztschr.

Unters. Nahr.- u. Gemußm. 1915, Bd. 30, S. 357.) kt

Die katalytische Fetthärtung mittels Nickeloxyden. W. Meigen.

Nach den vom Verf. in Gemeinschaft mit BARTELS ausgeführten

Untersuchungen sind Nickeloxyde nur dann als Katalysatoren bei der

Fetthärtung wirksam, wenn sie freies Metall enthalten. Die Einwände

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 253. ¹) Chem.-Ztg. 1915, S. 14.

--

r

Z

Über vollständig hydrierte Fette. C. Mannich und E. Thiele.

Es wurde festgestellt, daß als Katalysator mit 2 % Palladium impräg-

nierte Tierkohle allgemeinster Anwendung fähig ist. Es kann durch

einfache Filtration nach der Hydrierung wieder abgetrennt werden,

ohne daß irgendein Fremdstoff in das Reaktionsprodukt gelangt. Eine

Reihe von Hydrierungen wird eingehender beschrieben. (Ber. d. pharm.

Ges. 1916, Bd. 26, S. 36.

--

S

Bestimmung der Fettsäure in viel Wasserglas enthaltenden

Seifen. H. Dubovitz. 2-3 g Seife werden mit 20 ccm H2O

übergossen und erwärmt, bis alles gelöst ist ; hierauf werden 15 g

feiner Sand zugesetzt und alles gut mit 3 ccm konz. HCl verrührt.

Sodann wird unter vorsichtigem Rühren auf dem Wasserbade ein-

gedampft und bei 105 ° C. auf dem Luftbade getrocknet. Nach dem

Erkalten im Exsiccator wird der Inhalt gut verrieben , die Fettsäure

im Soxhlet mit Ather extrahiert, der Äther verdampft und die Fettsäure

gewogen. (Seifens.-Ztg. 1916, Bd. 43, S. 167.)

·

---

CS

Zur Bestimmung des wirksamen Sauerstoffs in seifenhaltigen

Waschmitteln. A. Grün und J. Jungmann. Da die übliche

Titration des wirksamen Sauerstoffs zu hohe Werte ergibt, stellen Verf.

Versuche an, den wirksamen Sauerstoff nach der jodometrischen Methode

zu bestimmen, und fanden hierbei , daß diese Methode gute Resultate

ergibt , wenn man die Lösung des Untersuchungsmaterials mit verd.

Schwefelsäure ansäuert, in der Mischung Jodkalium in genügendem

Überschusse löst und nach halbstündigem Stehen in der Kälte titriert.

Es müssen jedoch vorher die Fettsäuren abgetrennt werden. (Seifenfabr.

1916, Bd. 26, S. 53.) CS

Flüssiges Linoxyn. H. Griff. Verf. hat seine Versuche über

das flüssige Linoxyn fortgesetzt und konnte auf kaltem Wege ohne

jede Schwierigkeit durch Verseifen aus diesem Produkte reine Kali-

und Natronseifen darstellen. Ein Verschnitt von Leinölfirnis mit bis

zu 25 % Linoxyn trocknete normal ein. Bei dunklen Geweben eignet

sich das flüssige Linoxyn auch als Spickmittel , wenig oder gar nicht

jedoch zur Herstellung von Faktis. (Seifens.-Ztg. 1915, Bd. 42, S. 993.) cs

Der Talk in der Seifenfabrikation . P. Rohland. Wenn be

anderen als nur bei weißen Schmierseifen Talkum nicht verwendet

werden kann, so kann dies möglicherweise nur daran liegen, daß nicht

fein genug verteiltes Talkum zur Anwendung gebracht wurde. Talkum

kann zur Herstellung hygienischer und desinfizierender Mittel sowie

zur Herstellung von Schmiermitteln dienen , gleichgültig , ob dieselben

aus Alkalifettseifen, Kalkfettseifen , Kalkölseifen oder Alkali- und Kalk-

seifen gewonnen worden sind. Mit großen Erfolge wird Talkum ferner

zur Herstellung von Seifenpulvern verwendet. (Seifenfabr. 1915,

Bd. 25, S. 997.) CS

Weiße Faßseife. F. E. Unter diesem Namen wird eine aus

festen und halbfesten tierischen Fetten erzeugte Natronseife mit einer

Ausbeute von 1000-1200 % bezeichnet. Infolge des Erlasses des

Neutralfettverbotes hat die Fabrikation aus Neutralfetten aufhören müssen,

und die Erzeuger waren gezwungen, entweder Fettsäuren zu verarbeiten

oder die Neutralfette vorzusieden, den Leim auszusalzen und aus dem

abgeschiedenen Seifenkern die Faßseife herzustellen. Durch das Verbot

Abdeckerfett, technisches Schweinefett oder Wurstfett zur Seifenerzeugung

der Talgverarbeitung stehen als Fettstoffe nur noch helles Knochenfett,

zur Verfügung, für welche Rohmaterialien Verf. die Ansätze zur Faß-

seifenbereitung veröffentlicht. (Seifens. -Ztg. 1915, Bd. 42, S. 1037.) cs

Warnung vor der Gründung kleiner Seifenfabriken. B. Lach.

(Seifens.-Ztg. 1915, Bd. 42, S. 993.)

1) Vergl. Chem.-Ztg. 1915, S. 30, 576 ; 1916, S. 381 .

Chem.-Ztg. Repert. 1912, S. 271 ; Engl. Pat. 29612/1910.2)

CS

Verlag der Chemiker-Zeltung Otto v. Halem in Cöthen (Anhalt) . Druck von August Preuß in Cöthen (Anhalt).



Chemisch -Technisches Repertorium

2

Übersicht über das Gesamtgebiet der reinen und angewandten Chemie

Cöthen, 12. August 1916.

Beilage zur Chemiker-Zeitung Nr. 97/98.

40. Jahrgang. Seite 277-280.

Herausgeber : Dr. v. Vietinghoff - Scheel in Berlin. Verantwortlicher Redakteur: Dr. Walter Roth in Cöthen.

Inhalt: 9. Pharmazie. Pharmazeutische Präparate. ~~~ 11. Anlagen. Kraft- und Arbeitsmaschinen. Apparate. ww 16. Anorganisch-

chemische Industrie. Düngemittel. 25. Firnisse. Harze. Kautschuk.

9. Pharmazie. Pharmazeutische Präparate.")

Über die subcutane Methode der Narkose durch Magnesiumsalze

(Sulfat und Glycerophosphat) . Br. Krause. - Aus der Literatur

geht hervor, daß die subcutane Anwendung von Magnesiumsalzen die

empfehlenswerteste Form ist. Es schien angebracht, an Stelle des

Sulfats ein weniger lokalreizendes Salz anzuwenden, z. B. das Glycero-

phosphat, das auch den Blutdruck in geringerem Grade herabsetzt. Es

wurde in seiner sonstigen Wirkung mit dem entsprechenden Natrium-

salz und mit Magnesiumsulfat verglichen. Alle drei Salze wirken in

vitro in Mengen, die erheblich größer sind als die im lebenden Orga-

nismus bei therapeutischer Verwendung im Blute zu erwartenden, auf

Blutkörper vom Menschen und vom Hammel weder lösend, noch

schrumpfungserregend (die Magnesiumsalze sogar eher volumen-

vergrößernd), noch Methämoglobin bildend. Die narkotische Wirkung

beider Magnesiumsalze war bei Landfröschen von 24-37 g ungefähr

die gleiche, bei größeren, 50-60 g, wo schon eine wesentlich ge-

ringere Dosis (0,75 g gegenüber 2,78 g auf 1 kg im ersten Falle)

Narkose bewirkt, liegt die Dosis letalis beim Sulfat weit höher als

beim Glycerophosphat. Auch bei Warmblütern ist dieses von vornherein

giftiger, und es tötete in vielen Fällen auch in ganz unberechenbarer

Weise die Tiere noch im Stadium der Rekonvalescenz. Da sich grobe

anatomische Verletzungen nie nachweisen ließen, muß an zentrale

Lähmung oder Herzlähmung gedacht werden. Diese gefährliche Neben-

wirkung ließe sich beim Menschen wohl ausschalten, wenn man nach

dem Vorgange von MELTZER die Wirkung des Salzes durch Äther-

inhalation unterstützt und infolgedessen wesentlich geringere Mengen

anwendet. Das Glycerophosphat bewirkt ferner bei Meerschweinchen,

Kaninchen, Katzen und Hunden Glucosurie. Das Natriumsalz besitzt

diese Wirkung in viel geringerem Grade; da aber Magnesiumsulfat sie

gar nicht hat, muß sie hauptsächlich dem Glycerinphosphorsäureion

zugeschrieben werden, dem Magnesiumion nur verstärkende Wirkung.

(Inaug.- Diss. Rostock 1915.) sp

Lehrbuch der Arzneimittellehre und Arzneiverordnungslehre.

H. v. Tappeiner. 11. Auf. 476 S. 11,50 M. Gr. 8°. F. C. W.

Vogel, Leipzig.

www

Lösungen berechneter Mengen von Eisenchlorid und Jod in der Wärme,

vorzugsweise bei 60 ° C. (D. R. P. 292961 vom 4. September 1913.) r

Darstellung von Chloriden der Kernhomologen der Acetyl-

salicylsäure und Salicylsäure. Dr. Richard Wolffenstein , Berlin.

Das Verfahren des D. R. P. 277 659 ¹ ) und Zus.- Pat. 284 1612) wird dahin

abgeändert, daß man Acetylkresotinsäuren bezw. Kresotinsäuren auf

zweckmäßig in Benzol oder in einem anderen indifferenten organischen

Lösungsmittel gelöstes Thionylchlorid in der Wärme, am besten

bei der Siedetemperatur des Reaktionsgemisches , bis zur Beendigung

der Entwicklung von Salzsäure und schwefliger Säure einwirken läßt.

(D. R. P. 292867 vom 6. Mai 1913, Zus. zu Pat. 277659.)

-

r

Darstellung arsenhaltiger Säuren und ihrer Salze. Dr. F.

Heinemann, Berlin. An Stelle der in den D. R. P. 257641 , 268829

und 2732193) genannten Säuren wird hier die Phenylpropiolsäure ver-

wendet und die so erhaltenen arsenhaltigen Verbindungen werden zwecks

Überführung in wasserlösliche Salze gegebenenfalls mit Alkalien be-

handelt. (D. R. P. 291 614 v. 22. Febr. 1914, Zus. zu Pat. 257 641.) Z

Darstellung unsymmetrischer aromatischer Arsenoverbindungen.

Farbwerke Meister Lucius & Brüning.Farbwerke Meister Lucius & Brüning. Man bringt zwei Arseno-

verbindungen, von denen mindestens die eine eine salzbildende Atom-

gruppe, wie die Oxy-, Amino- oder Glycingruppe enthält, in Lösung,

zweckmäßig unter gelindem Erwärmen , zusammen. (D. R. P. 293040

vom 25. Dezember 1914.) r

C. F.
Darstellung von Dinitroalkylaminobenzolarsinsäuren.

Boehringer & Söhne, Mannheim -Waldhof. Die Nitrierung der

Mononitroalkylaminobenzolarsinsäuren oder deren 2 - Halogenderivate

wird mit der 1 Mol. entsprechenden Menge Salpetersäure in Gegenwart

von konzentrierter Schwefelsäure ausgeführt. (D. R. P. 292546 vom

28. April 1915, Zus. zu Pat. 285 604.4)

―

r

Darstellung von Derivaten der Halogenoxychinoline. Gesell-

schaft für Chemische Industrie in Basel. Man fällt die Halogen-

oxychinoline in Form von Metallacken , gegebenenfalls unter Mitver-

geeignete Präparate. (D. R. P. 292819 vom 22. November 1913.) r

Darstellung von halogenhaltigen Derivaten des Glycinamids. wendung von Substraten, aus. Man erhält zur trockenen Wundbehandlung

Aktien -Gesellschaft für Anilin - Fabrikation. Man läßt ent-

weder Ammoniak auf die Halogentrialkylglycinalkylester einwirken oder

lagert Halogenalkyle an die Dialkylglycinamide an. Diese Halogen-

ammoniumverbindungen (R1 R2R3)NX . CH2CONH2 stellen, soweit sie

Brom und Jod enthalten, wertvolle Ersatzprodukte der therapeutisch

verwerteten Brom- und Jodalkaliverbindungen dar. (D. R. P. 292545

vom 8. Mai 1914.) r

Providoform bei Diphtheriebazillenträgern. G. Klemperer.

Tribrom-B-naphthol, in 5 % iger Tinktur zur Pinselung empfohlen, steht

an Wirksamkeit etwa der Jodtinktur gleich und ist kein in allen Fällen

wirksames Mittel zur Beseitigung der Diphtheriebazillen. (Therapie der

Gegenw. 1916, Bd. 18, S. 40.) sp

Darstellung von Derivaten des 4-Oxypiperidins und seiner am

Stickstoff alkylierten Abkömmlinge. Dr. Bruno Emmert , Würz-

burg. - Man verestert 4-Oxypiperidin und seine am Stickstoff alky-

lierten Derivate in üblicher Weise mit organischen Säuren . Man erhält

so wertvolle Lokalanästhetika und Mydriatika. (D. R. P. 292846 vom

8. Dezember 1914.) r

Darstellung von N- und C-Homologen des 4-Oxypiperidins.

Dr. Bruno Emmert, Würzburg. Man reduziert in üblicher Weise

die N- oder C-Homologen des 4- Oxypyridins (y- Pyridons). (D. R. P.

292871 vom 5. März 1915, Zus. zu Pat. 292456.¹) r

Herstellung von Jodeisenlecithin. Hugo Kruft, Cöln. Man

behandelt gesättigte alkoholische Lösungen von Lecithin mit alkoholischen

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 259. ¹ ) Ebenda 1916, S. 234.

'Darstellung von Verbindungen aus Chininderivaten und Di-

alkylbarbitursäuren. E. Merck, Darmstadt. Chininderivate oder

deren Salze werden mit Dialkylbarbitursäuren behandelt. (D. R. P.

291 421 vom 28. April 1914, Zus. zu Pat. 249908.5)

-

Z

Darstellung von wasser- und serumlöslichen Eiweißsilberglyko-

cholat- oder Eiweißderivatsilberglykocholatverbindungen . Farbwerke

vorm. Meister Lucius & Brüning. Man läßt glykocholsaures

Silber oder Silberglykocholatverbindungen auf Proteine oder Eiweiß-

derivate bezw. Eiweißabbauprodukte, ohne oder mit Zusatz von Alkali,

einwirken und bringt aus der so erhaltenen Lösung das Reaktions-

produkt durch Eindampfen oder durch indifferente Fällungsmittel zur

Abscheidung. (D. R. P. 292517 vom 26. Mai 1915.)
r

Über den Schutz gegen den Läusestich. B. Galli -Valerio.

Es wurden 40 Substanzen, verschiedene ätherische Öle, Xylol, Perubalsam,

Guajacol, Naphthalin, Insektenpulver, Camphersalbe in ihrer Einwirkung

auf Kopfläuse in vitro geprüft, aber auch darauf, ob sie, auf den nackten

Arm gebracht, die darauf gesetzte Laus am Stechen hindern. Dieses war

nun bei keinem der geprüften Mittel mit Sicherheit der Fall. Die Läuse

starben zwar häufig, aber erst nach dem Stich, so daß sie gegebenenfalls

eine Infektion noch übertragen hätten. Die Mittel gewähren also nur eine

relative Schutzwirkung. (Zentralbl. Bakteriol. 1915 , [ I] , Bd . 77 , S. 262.) sp

¹) Chem .-Ztg. Repert. 1914, S. 535.

8) Ebenda 1913, S. 136; 1914, S. 72, 283.

4) Ebenda 1915, S. 314.

2) Ebenda 1915, S. 246.

5) Ebenda 1912, S. 466.
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11. Anlagen. Kraft- und Arbeitsmaschinen. Apparate.")

Nutzbarmachung der chemischen Elemente in Rußland. Wer-

nadski. Von den 89 zurzeit bekannten chemischen Elementen

werden für den allgemeinen Gebrauch 61 benutzt ; dabei sind die für

wissenschaftliche Zwecke gewonnenen Elemente nicht mitberücksichtigt.

Somit werden 68,5 % aller bekannten Elemente verwertet, während im

19., 18. und 17. Jahrhundert der Prozentsatz entsprechend 56,1 , 31,4

und 29,2 % betrug. Von diesen 61 Elementen werden in Rußland nur 31

gewonnen; dabei ist die Gewinnung einiger Elemente (Wolfram, Jod,

Nickel, Fluor) erst in dem letzten Kriege vorsichgegangen. Somit

wird die Hälfte aller verwertbaren Elemente nach Rußland eingeführt.

Bedenkt man, daß eine Reihe von Elementen (Aluminium, Barium, Blei,

Silber, Silicium, Schwefel, Zink, Quecksilber usw.) in Rußland nur un-

genügend gewonnen werden, so bleiben nur 17 Elemente (27,8 %), die

entsprechend den Vorräten hinreichend ausgebeutet werden. Von den

30 Elementen, deren Verbindungen in Rußland nicht gewonnen bezw.

verarbeitet werden, sind in 9 Fällen Erze bekannt, in 14 Fällen sind

Erze bekannt, aber nicht genügend erforscht, in 7 Fällen nicht bekannt,

aber sehr wahrscheinlich. Dasselbe bezieht sich auch auf die 12 Elemente,

die in Rußland in ungenügendem Maße verarbeitet werden. Durch

den Krieg ist man gezwungen, in Rußland selbst Stoffe zu suchen, die

vorher vom Auslande bezogen wurden. Viele von diesen, wie Schwer-

spat, Kaolin, Infusorienerde, haben sich sogar als besser erwiesen als

die ausländischen. (Torgowo-Promyschlennaja Gasetta 1916, Nr. 77.) jl

Kriegs-Chemie. A. Tschirch. 28 S. 1 M. Akadem. Buch-

handlung Max Drechsel, Bern.

Die chemische Industrie und der Krieg. A. Tschirch. (Schweiz.

Apoth.-Ztg. 1916, Bd. 54, S. 80, 92.)

Die Mineralschätze der Balkanländer und Kleinasiens.

Doelter. 6,40 M. F. Enke, Stuttgart.

-

S

C.

Jahresbericht über die Leistungen der chemischen Technologie

für das Jahr 1915. 61. Jahrg. 1. Abt. 18,50 M. J. A. Barth, Leipzig.

Herstellung von Platten und Schalen aus Wärmeschutzmitteln.

Heinrich Brunck, Dortmund. Die Form wird mit einer dünnen

Schicht eines pappbildenden oder abbindenden Stoffbreies ausgestrichen,

in die gebildete Mulde werden gleich danach lose Wärmeschutzmittel

eingefüllt und das Formstück wird darauf mit einer Schicht eines papp-

bildenden Mittels unter Verbindung der Seitenränder abgedeckt. (D. R. P.

292522. vom 30. Mai 1915.) i

Die technische Verwertung der Schlacken. P. Rohland. -

In Betracht kommen Müllverbrennungs- und Hochofenschlacken. Erstere

enthalten etwa 16 % Eisenoxydul ; es muß deshalb davor gewarnt werden,

Kiese und Sande, die Schwefelverbindungen enthalten, mit solchen Müll-

Die chemische Zu-verbrennungsschlacken zusammen zu verarbeiten.

sammensetzung der Hochofenschlacken ist von der der verhütteten

Eisenerze abhängig, doch kommen nennenswerte Schwankungen

nicht vor. Die Gießereiroheisenschlacken sind basischerbasischer Natur.

Neben der Hochofenschlacke findet die Müllverbrennungsschlacke

zu Betonkörpern und Zementen ausgedehnte technische Verwendung.

Die Müllverbrennungsanlage ist so zu gestalten, daß auch bei niedriger

Temperatur eine vollständige Verbrennung stattfindet; es darf sich nur

wenig Eisenoxydul bilden, anderseits muß eine der Hochofenschlacke

ähnliche, harte, hydraulische Schlacke gewonnen werden. Aus den

Schlacken von Braunkohlen müssen die Schwefelverbindungen entfernt

werden, die zu Ausblähungen und Treiberscheinungen Anlaß geben.

(Feuerungstechnik 1915, Bd. 3, S. 75-77.) rl

-

Herstellung von Kunst- und Gebrauchsgegenständen. Heinrich

König, Düsseldorf. Zu diesem Zweck wird Eisenschwamm ver-

wendet, welcher von seiner Oxydschicht befreit und durch Pressen,

Schneiden o. dgl. in die gewünschte Form gebracht wird. (D. R. P.

292279 vom 30. Juni 1915.) i

Trockenvorrichtung. The American Laundry Machinery

Company, Cincinnati, V. St. A. Durch ein unterhalb der Trocken-

kammer vor dem Heizraum liegendes Gebläse wird Luft im Kreislauf

zunächst durch Reinigungssiebe und dann durch den Heizraum und

die Trockenkammer geschickt. Durch eine Klappe kann der Heizraum

von dem die Siebe enthaltenden Raum und dem Gebläse ganz oder

teilweise abgesperrt werden, derart, daß der Kreislauf der Luft beim

Öffnen der Einsatztür der Trockenkammer unterbrochen und die Menge

der durch die Austrittsöffnungen ins Freie abströmenden Luft verändert

werden kann. (D. R. P. 292580 vom 25. April 1914.)
i

Metalldampfgleichrichter, bei welchem die zur Anode führenden

Stromzuleitungen isoliert durch das die Kathode bildende flüssige

Metall geführt sind. Siemens - Schuckert -Werke , G. m. b. H.,

Siemensstadt b. Berlin. Das Vakuumgefäß besitzt nach unten eine

Öffnung für die Hindurchführung der Zuleitungen , welche lediglich

durch die flüssige Kathodenmasse luftdicht abgeschlossen wird. (D. R. P.

292495 vom 30. Oktober 1914.) i

Einrichtung zum Reinigen der Rohre von Oberflächenkonden-

satoren mittels hindurchgeführter Druckwasserstrahlen. Johann

Graubmann , Crossen a. d. Mulde. (D. R. P. 292 492 v. 29. Aug. 1915.) i

Vorrichtung zum Gleichhalten des Druckes vor der Düse von

Wasserstrahlluftpumpen bei Kondensationsanlagen. Emil Kneller,

Nürnberg. (D. R. P. 292484 vom 9. April 1914.) i

Kochvorrichtung, bestehend aus mehreren übereinander be-

findlichen Behältern und einem durch einen seitlich angeordneten

Temperaturregler beeinflußten Gasbrenner. The Harter Company,

Waukegan in Illinois, V. St. A. (D. R. P. 292550 v. 12. Febr. 1914.) i

e

Die

Elektrischer Wassererhitzer, bei welchem Wasser ein U-förmig

gestaltetes Rohr durchfließt. Hans Lipke , Charlottenburg.

auswechselbaren Heizpatronen werden derart in der Achse des Rohres

angebracht , daß sie allseitig von dem strömenden Wasser umspült

werden. In dem Rohrknie ist ein Dampfdom gebildet , welcher mit

dem Wasserabfluß in Verbindung steht. In

den Hahn a einer Wasserleitung ist das flache

U-förmige Rohr b eingeschaltet, dessen Schenkel

c, c zur Aufnahme der Heizwiderstände d, d

dienen. Das Knie des Rohres ist an der Stelle e

zusammengebogen, so daß ein Dampfdom ƒ ent-

steht. In diesem Dom sammelt sich der ent-

wickelte Dampf, während der Zutritt des Wassers

möglichst abgesperrt ist. Der in dem Dom an-

gesammelte Dampf wird durch ein Rohr g in

das Auslaufstück h des Hahnes geführt. Auf

diese Weise wird eine Ejektorwirkung erzielt,

welche die Wasserströmung be-

fördert, und es wird weiterhin

die Kondensationswärme des

Dampfes in dem austretenden

Wasser nutzbar gemacht. Nach-

dem durch Öffnen des Hahnes

der Strom eingeschaltet ist, fließt

das Wasser in dem ersten

Schenkel des Rohres b empor,

erwärmt sich dort an dem Heiz-

widerstand d, strömt nach unten und durch das Verbindungsstück i

in den zweiten Schenkel, wo sich der Vorgang wiederholt , worauf

das erwärmte Wasser durch den Auslauf h austritt. (D. R. P. 292657

vom 26. April 1914.) i

Zur Ersparnis von Schmiermitteln. D. Holde. Im Anschlusse

an die Merkblätter zum Sparen mit Schmiermitteln teilt Verf. ergänzend

mit, daß die Abdampfentöler nicht allein der Ölökonomie wegen,

sondern auch aus wärmetechnischen Gründen überall erforderlich sind,

wo die latente Wärme des Abdumpfes erneut zur Kesselspeisung be-

nutzt wird. Bei den im Merkblatt mitgeteilten Winken für Olersparnis

ist irgend eine Wärmequelle als gegeben vorausgesetzt. Es soll nicht

unerwähnt bleiben , daß natürlich die Art der Kraftquelle selbst , z. B.

eine Dampfturbine, eine außerordentliche Ölersparnis bedeuten kann.

(Seifenfabr. 1915, Bd. 25, S. 982.) CS

Neuerungen und Verbesserungen auf dem Gebiete der Ab-

dampfentölung. Cl. Menskens. Die Entölung des Abdampfes

von Dampfmaschinen ist notwendig bei allen Auspuffmaschinen, deren

Abdampf zum Heizen, Trocknen und Kochen verwendet wird , und

zweitens bei allen Kondensationsmaschinen, deren Kondenswasser wieder

zur Kesselspeisung dient. Man unterscheidet Zentrifugalentöler und

Stoßkraftentöler ; zu ersterem gehören die Abdampfentöler der >>VORAN<-

APPARATEBAU-GESELLSCHAFT in Berlin-Lichtenberg, von HANS REISERT

in Köln, der Firma SCHEIBE & SÖHNE in Leipzig , zu letzteren die

Entöler der Firmen OSKAR LOSS, G. м. B. H., in Charlottenburg -Westend,

O. BÜHRING & WAGNER, G. M. B. H., in Berlin - Steglitz, J. M. & A. BARTL

in Kottbus, C. F. SCHEER & CO. in Feuerbach- Stuttgart, FRANZ SEIFFERT

& Co. A.-G. in Berlin, SCHUMANN & Co. in Leipzig- Plagwitz, SCHIFF

& STERN in Leipzig, HERWEG & Co. in Düsseldorf , A. L. G. DEHNE

in Halle a. S., J. ERHARD in Heidenheim - Brenz und J. THOREN in Berlin-

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 247. Lichterfelde. (Braunkohle 1915, Bd. 14, S. 207-212, 219-224.) rl
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16. Anorganisch-chemische Industrie. Düngemittel.*)

Gewinnung von Bromammonium. M. Isleib. - Verf. beleuchtet

die Vorzüge seines Verfahrens (D. R. P. 286 1831). Der Bromindustrie

ständen durch dieses Verfahren konzentrierte bromhaltige Laugen zu

mäßigem Preise zur Verfügung. Nicht zu unterschätzen ist, daß durch

Anwendung dieses Verfahrens ein druckfesterer Koks erzeugt wird.

Das könnte von erheblicher Bedeutung für das Saarrevier werden,

dessen Kohle beim Verkoken keinen zum Hochofenbetriebe geeigneten

Koks ergibt. (Kali 1916, Bd . 9, S. 55.)

Vergl. dazu C. L. Reimer, Kali 1916, Bd. 9, S. 55.

CS

r

Die kriegswirtschaftliche Bedeutung der deutschen Kalidungsalze.

P. Krische. (Kali 1916, Bd. 9, S. 49.)
CS

Darstellung einer haltbaren Verbindung aus Wasserstoffsuper-

oxyd und Carbamid.2) Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co.

(D. R. P. 293125 vom 28. Dezember 1910.)
Z

Die Fabrikation von Perborat. ) K. Arndt. (Seifenfabr. 1916,

Bd. 26, S. 85.) CS

Vorrichtung zur Herstellung von Bleioxyd aus feinzerstäubtem,

geschmolzenem Blei. Emil Barthelmess, Neuss a. Rh. -- Die bis-

herigen Vorrichtungen zur Herstellung von Bleioxyd durch Zerstäuben

von geschmolzenem Blei müssen große Oxydationsräume besitzen,

deren gleichmäßige Erwärmung Schwierigkeiten macht. Infolgedessen

wird das Blei meist nur unvollkommen oxydiert, und es bilden sich

Krusten, die nur schwer beseitigt werden können. Nach vorliegender

Erfindung sollen diese Mängel dadurch beseitigt werden, daß der leicht

zugängliche Oxydationsraum aus einem verhältnismäßig kleinen , nach

einer Seite sich verjüngenden birnenförmigen Behälter besteht, welcher

von außen auf allen Seiten gleichmäßig erwärmt und durch ein seinem

inneren Profil möglichst angepaẞtes Rührwerk bestrichen wird. Die

Abbildung zeigt einen senkrechten Schnitt durch die Vorrichtung. Der

geneigt angeordnete, nach einer Seite sich verjüngende Behälter a aus

Eisen oder feuerfester Masse dient als Oxydationsraum und ist mit

einem Schmelzkessel b in

unmittelbarer Verbindung,

welchem das zu schmel-

zende Blei in Barren durch

seitliche Öffnungen c zu-

geführt wird. Der Kessel b

wird von einer Feuerung d

aus erhitzt und ist, ebenso

wie der Behälter a , vom

Mauerwerk derart voll-

kommen umgeben, daß die

Heizgase alle Wandungen

unbehindert bestreichen

und gleichmäßig erwärmen

können. In der Achse des

Gefäßes a ist eine Welle e

gelagert, welche mittels

einer Riemenscheibe ƒ in

Umdrehung versetzt wird.

Die Welle b trägt ein zur

Zerstäubungdes im Kesselb

geschmolzenen Bleies die-

nendes Rührwerk, welches

in seinem vorderen brei-

teren Teil aus einem in

das Bleibad eintauchenden

Schleuderradg, im hinteren

kegelförmig verlaufenden

Teile dagegen aus Streichern h besteht, welche das Festsetzen des ge-

bildeten Bleioxyds an den Wänden des Behälters a verhindern. Das

Schleuderrad g ist als Ventilator ausgebildet, welcher den für die Oxy-

dation des Bleies erforderlichen Gasstrom durch die.zentral angeordnete

Eintrittsöffnung i ansaugt. Um den Gasstrom genügend vorzuwärmen,

wird er durch die im Mauerwerk vorgesehenen Heizkanäle k, in welche

er bei eintritt, und durch das Rohr m geleitet, dem gleichzeitig aus

einem mit einer Tropfvorrichtung versehenen Maßgefäß n kaltes oder

vorgewärmtes Wasser tropfenweise in abgemessenen Mengen zugeführt

wird. Das den Oxydationsraum mit zunehmender Geschwindigkeit

durchströmende Gas führt das entstandene Bleioxyd der am entgegen-

gesetzten Ende des Behälters a vorgesehenen Öffnung o zu, welche an

eine Fördervorrichtung p angeschlossen ist, mittels welcher das Blei-

oxyd in (nicht dargestellte) Sammeltrichter befördert wird. Der noch

*) Vergl. Chem .-Ztg. Repert. 1916, S. 251. 1) Ebenda 1915, S. 318.

Ebenda 1912, S. 302 ; Franz. Pat. 436095.) ³) Chem.-Ztg. 1915, S. 806.

mitgerissene Staub lagert sich in der Absatzkammer q, welche bei r

an eine Entstaubungsanlage angeschlossen ist. Wird als oxydierendes

Gas reiner Sauerstoff benutzt, so wird die Absatzkammer q durch

eine Leitung s mit dem Rohr m verbunden, um den unverbrauchten

Sauerstoff zur Eintrittsöffnung i zurückzuführen und von neuem zu

verwenden. (D. R. P. 292 695 vom 11. Dezember 1913.) i

Herstellung von phosphorsaurem Ammoniak. Dr. Hermann

Hilbert, Neuẞ a. Rh. Nach vorliegendem Verfahren sollen die

bisherigen Schwierigkeiten vermieden und ein haltbares Ammonium-

phosphat in kontinuierlichem Verfahren dadurch erhalten werden, daß

man Phosphorsäure in ununterbrochenem Strome der bereits mit

Ammoniak übersättigten Phosphorsäurelauge zufließen läßt. Hierdurch

soll eine augenblickliche Ausscheidung des einbasischen Ammonium-

phosphates in krystallinischer Form erzielt werden. Man verfährt wie

folgt: In einem Ammoniakabsorptionsapparat üblicher Art läßt man

Phosphorsäure einfließen, während gleichzeitig Ammoniakgas oder

Ammoniakwasser durchströmt. Die Absättigung darf nur so weit ge-

trieben werden, bis die Bildung des zweibasischen phosphorsauren

Ammoniaks soeben stattgefunden hat, also alle freie Phosphorsäure

mindestens in einbasisches Salz übergeführt worden ist, was an der

alkalischen Reaktion gegen Methylorange zu erkennen ist. In die so

erhaltene Lauge läßt man die Phosphorsäure in ununterbrochenem

mischt, eine Rückbildung des mehrbasischen Salzes in das einbasische

Strome fließen, welche an den Stellen, wo sie sich mit der Lauge

bewirkt. Bei geeigneter Konzentration der Lösung, welche von der

Konzentration der angewandten Phosphorsäure abhängt, scheidet sich

das einbasische phosphorsaure Ammoniak in feinen Krystallen aus und

wird in üblicher Weise aus dem Bade entfernt und gewaschen . Durch

das ununterbrochene Zufließenlassen der Phosphorsäure wird vermieden,

daß sich zu große, die Krystallisation störende Mengen zweibasischen

Salzes bilden. (D. R. P. 292530 vom 10. April 1914.) i

Darstellung eines Cyanamid und phosphorsauren Kalk ent-

haltenden Düngemittels. Max Zollenkopf, Königsberg i. Pr.

Bekanntlich wird bei der Azotierung des Carbids die Herabsetzung

der Reaktionstemperatur durch den Zusatz von Halogensalzen erreicht.

Diese Verminderung der Reaktionstemperatur soll nach FOERSTER und

JACOBY eine Ersparnis an Heizmaterial und eine Herabsetzung der

Gefahr des Undichtwerdens der Reaktionsgefäße zur Folge haben.

Nach vorliegender Erfindung wird die Eigenschaft des Carbids, sich

in feurigflüssiger Thomasschlacke zu lösen , benutzt. Man bringt die

Mischung beider nach Abkühlung bis auf eine für die Azotierung

günstige Temperatur in eine Kugelmühle, deren hohle Achse die Zu-

führung von Stickstoffgas unter Druck gestattet, und erzielt die Er-

zeugung eines cyanamidhaltigen Kalkphosphates, welches für Dünge-

zwecke gut verwendbar ist. Im Gegensatz zu den bisherigen Verfahren

geht man unter Ausnutzung der Abhitze des Lösungsmittels von einer

hohen Temperatur aus, welche sich bis in die Nähe der gewünschten

Reaktionstemperatur beliebig erniedrigen läßt, um während des Mahl-

prozesses durch die bei der Stickstoffbindung frei werdende Wärme

einen Ausgleich gegen weitere, zu starke Abkühlung zu finden. Die

Beheizung eines besonderen Reaktionsapparates wird daher entbehrlich.

Durch die Einwirkung des Stickstoffgases unter Druck in einem ab-

geschlossenen, mit Sicherheitsventil ausgerüsteten Apparat wird sowohl

eine schädliche Luftzufuhr vermieden, als auch die Reaktion der Stick-

stoffbindung begünstigt. Durch ständige Bewegung und fortschreitende

Zerkleinerung des Mahlgutes werden immer neue Teilchen der Stick-

stoffeinwirkung ausgesetzt, und es wird die Entstehung von Deck-

schichten, welche die Azotierung hindern könnten, vermieden. Zur

Sicherung einer unteren Grenze der Reaktionstemperatur kann das

Mahlgut als Widerstand in einen elektrischen Stromkreis eingeschaltet

werden. (D. R. P. 293258 vom 5. Mai 1915.) i

Erhöhung der isolierenden Eigenschaften von Asbest. Th .

Schopper. Der Asbest wird in Faserform oder in verarbeitetem

Zustande in eine dicht verschließbare Kammer gebracht und während

20-24 Stunden bei einer Temperatur von 390-400 ° C. erhalten,

während gleichzeitig ein reduzierend wirkendes Gas, wie Wasserstoff

oder Kohlenoxyd, durch die erwärmte Asbestmasse gesandt wird.

Hierdurch wird der Sauertoff des Magnetits, jener Eisen-Sauerstoff-

Verbindung, die die Isolierfähigkeit wesentlich herabsetzt, abgespalten,

und es bleibt eine entsprechende, sehr geringe Menge metallischen

Eisens auf der Asbestfaser zurück. Nach dem Abkühlen des Asbests

wird das Eisen mittels stark verdünnter Schwefelsäure oder Salzsäure gelöst

und darauf die Säure mit Wasser ausgewaschen. Nach dem Trocknen

zeigt der Asbest eine beträchtliche Erhöhung seines Isolationsvermögens.

(Gummiztg. 1915, Bd. 30, S. 243.) kr
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25. Firnisse. Harze. Kautschuk.*)

Über Leinölfirnis. W. Fahrion. Anschließend an die Begriffs-

bestimmung des DEUTSCHEN SCHUTZVEREINS DER LACK- UND FARBEN-

INDUSTRIE und an den Vorschlag P. MÜHLES über die verschiedenen

Arten der Firnisse erklärt Verf. es für wünschenswert, daß die Frage,

wie sich unverändertes, oxydiertes und polymerisiertes Leinöl im Film

verhalte, durch jahrelang fortgesetzte, durchweg der Praxis entsprechende

Versuche gelöst würde. (Chem. Rev. 1915, Bd. 22, S. 110.) CS

Reinigung und Behandlung des Linoleums. K. Miksch. (Kunst-

stoffe 1916, Bd . 6, S. 58.) x

ww

Kautschuks haben werden. Der Kautschuk selbst ist aber in der

Kautschukmilch ebenso wie im weichen Rahm des abgestandenen Latex

und schließlich im festen, nervigen Handelskautschuk in chemischer

Hinsicht der gleiche, woraus hervorgeht, daß allein durch Gewinnung

und Aufbereitung die mechanischen und physikalischen Eigenschaften

des Kautschuks beeinflußt werden können. Bezüglich des Harzgehalts

läßt sich sagen, daß es grundverkehrt ist, die Harzzahlen als Güteziffern

für Kautschuk zu verwenden. Andererseits darf dies jedoch nicht

dahin verstanden werden, daß die Harze ein völlig zu vernachlässigender

Bestandteil sind, noch soll damit gesagt werden, daß sie keinen Einfluß

bei der weiteren Verarbeitung des Kautschuks ausüben. Wohl ist es

gleichgültig, ob ein Heveakautschuk 1,5 oder 3 % Harz und ein richtig

aufbereiteter Kickxiakautschuk 8-10 % Harz enthält und beide können

praktisch durchaus gleichwertig sein , aber trotzdem sind natürlich

Kautschuksorten mit über 20% Harz in eine ganz andere Kategorie zu

Herstellung eines gestreiften Linoleums auf dem Kalander.

Delmenhorster Linoleum - Fabrik, Delmenhorst. Man gibt ge-

streiftem Linoleum bisher dadurch eine ährenartige Musterung, daß

man die Linoleummasse vor dem Durchgang durch die Preẞwalzen

zwischen Trennungsstegen hindurchgehen läßt. Nach vorliegender Er-

findung soll die ährenartige Musterung durch eine geradlaufende gleich- rechnen. Das liegt jedoch nicht an dem spezifisch verschlechternden

mäßige Maserung ersetzt werden, und zwar wird dies dadurch erreicht,

daß die Linoleummasse zu beiden Seiten der Stege vor dem Durch- diesem Falle minderwertig ist, denn das entharzte Produkt eines

gang durch die Walzen gestampft wird. Die Stampfer werden durch

Exzenter angetrieben. (D. R. P. 292700 vom 23. Januar 1914.) i

Fortschritte der Harzgewinnung in Preußen. W. Storandt.

(Seifens.-Ztg. 1916, Bd. 43, S. 149.) CS

Über Krotonharz. R. Boehm. (Arch . Pharm.1915, Bd . 253, S. 574.) s

Über Kalk- Harzseife und Nebensubstanzen des amerikanischen

Kolophoniums. L. Paul. (Seifens.- Ztg. 1916, Bd. 43, S. 149 u. 172.) cs

Verbrennungsmethode zur direkten Kautschukbestimmung. L.G.

Wesson. Bei dieser Methode des Verf. werden für Kautschuk-

aus

mischungen mit 50 und weniger % Kautschukgehalt 0,5 g des feinst

zerkleinerten Probematerials eingewogen, für solche mit höherem Kaut-

schukgehalte als 50 % nur 0,25 g. Der Kautschuk wird 3-4 Stunden

mit Aceton extrahiert und das extrahierte Material in etwa 40 ccm

Chloroform gequollen. In die Chloroformquellung wird nun

HNO (1,3) und Arsentrioxyd hergestelltes Stickstofftrioxyd unter Kühlung

eingeleitet. Nach längerem Stehen wird durch einen mit Asbest be-

schickten Goochtiegel filtriert und mit Chloroform nachgewaschen. Auf

dem Asbestfilter befinden sich dann das unlösliche Nitrosit, die Füll-

stoffe usw. Das Nitrosit wird vom Filter mit etwa 40 ccm Aceton

herausgelöst, die Lösung auf 50 ccm aufgefüllt und zur Entfernung

fein verteilter Füllstoffe zentrifugiert. 25 ccm dieser Lösung werden

dann auf wenige ccm abgedunstet und mit Athylacetat in ein zu 2/3

mit Alundum gefülltes Verbrennungsschiffchen übergeführt. Nach Ab-

dunsten der Lösungsmittel wird das Schiffchen 2 Stunden bei 85° C.

getrocknet. Nun erfolgt die Verbrennung im Sauerstoffstrome. Das

sich entwickelnde Kohlendioxyd wird über Natronkalk aufgefangen und

gewogen. Unter der Voraussetzung, daß im Probematerial aller Kohlen-

stoff, der über das Nitrosit zur Verbrennung gelangte, nur in Form

von Kautschukkohlenwasserstoff vorhanden war, erfolgt die Berechnung

des Rein-Kautschukgehaltes der Probe nach der Gleichung C10H16

10 CO2. Verf. konnte unter den innegehaltenen Versuchsbedingungen

nur Spuren von Kohlensäure nachweisen, die einer Oxydation von

Kautschukkohlenwasserstoff durch das Stickstofftrioxyd zugeschrieben

werden können. Im Reste der Acetonlösung des Kautschuknitrosits

kann nach ALEXANDERS Vorschlag der Vulkanisationsschwefel ermittelt

werden. (Techn. Papers Bur. of Stand. , Nr. 35 , S. 3—11 .)
kr

Über den Harzgehalt des Kautschuks. F. Jacobsohn. Von

jeher sind die Kautschukharze als wesentliches Moment zur Beurteilung

des Rohproduktes herangezogen worden. Es bestand und besteht z

T. heute noch der Grundsatz : Je harzärmer ein Kautschuk ist, desto

besser und wertvoller ist er. Wie wenig stichhaltig diese oft vertretene

Ansicht ist, geht schon aus dem Verhältnis Ceylonplantagenkautschuk

zu Wildpara hervor, daß trotz fast gleichen Harzgehaltes beider Sorten

und trotz der größeren Reinheit des Kulturproduktes das Erzeugnis der

brasilianischen Urwälder als das wertvollere erkannt worden ist. Auch

die botanische Herkunft ist nicht das Ausschlaggebende, sondern andere

Momente, wie Bodenbeschaffenheit, Alter der Bäume, Art der Gewinnung

usw. bedingen die Qualitätsabweichungen. Verf. berichtet sodann über

die Arbeiten der Kautschukliteratur, die sich mit diesen Fragen befassen.

Aus Untersuchungen der Zusammensetzung verschiedener Latices ergibt

sich nach Verf. , daß das gegenseitige Mengenverhältnis der einzelnen

Bestandteile in weiten Grenzen mit der botanischen Herkunft, der Boden-

beschaffenheit, dem Alter der Bäume wechseln kann, und daß die

Begleitstoffe einen wesentlichen Einfluß auf die Güte der koagulierten

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 232.

#
Einfluß der Harze , sondern nur daran , daß die Kautschuksubstanz in

harzreichen Kautschuks wird niemals Parakautschuk werden. Fernerhin

können die Harze die Vulkanisationsfähigkeit des Kautschukkohlen-

wasserstoffes wesentlich herabsetzen. Hierfür spricht, daß an sich

minderwertige, aber entharzte Kautschuke sich gut vulkanisieren lassen,

während es das harzreiche Rohprodukt nicht tat. Solche entharzten

Produkte kommen aber auf den Markt und machen hierdurch schon

eine Bewertung nach der Harzzahl illusorisch. Außerdem kommen

aber auch unter den harzarmen Kautschuksorten recht minderwertige

vor. (Gummiztg. 1915, Bd. 30, S. 5, 28 u. 53.)
kr

Untersuchung kautschukähnlicher Massen. A. Langer. (Pharm .

Ztg. 1916, Bd. 61 , S. 14.) S

Großbritanniens Außenhandel in Rohgummi und Gummiwaren

1912-1914. (Gummiztg. 1915, Bd. 30, S. 97-98.) kr

Fabrikation billiger Kautschukstopfen . (Gummiztg. 1915, Bd. 30,

S. 166-167.) kr

Vulkanisieren von Gegenständen aus Kautschuk oder ähnlichen

elastischen Massen unter Druck. Raymond Beach Price , New

York. Das Innere des zu vulkanisierenden Gegenstandes oder ein

Querschnitt desselben steht unter geringerem Druck als die Außen-

fläche des Gegenstandes. (D. R. P. 292 502 vom 29. Mai 1913.) i

Überlastung von Massivreifen. (Gummiztg. 1915, Bd. 30, S. 32.) kr

Pneumatikersatz. (Gummiztg. 1915, Bd. 30, S. 59.)
kr

Die Reparatur von Gummischuhen. (Gummiztg. 1915, Bd. 30,

S. 101.) kr

Herstellung eines kautschukartigen Produktes aus Rohhaut

The Henderson Rubber Co., Baltimore in Maryland , V. St. A. -

Die Rohhaut wird im ganzen oder in beliebig zerkleinerter Form mi

Gummi imprägniert und zu gummiartigen Gebilden verarbeitet, nach-

dem sie zunächst für die Aufnahme von Gummi vorbereitet ist. Zu

dem Zweck wird die Schwellung der Rohhaut in der Wärme mit einer

Flüssigkeit vorgenommen , die mit Wasser oder Ol mischbar ist , wie

Ricinolsäuren, Sulfoölsäuren, die bekannten Türkischrotöle u. dgl. Die

Haut wird dabei erheblich über ihr normales Volumen ausgedehnt

Die so gequollene Rohhaut wird nunmehr mit Hilfe eines passenden

Extraktionsmittels (Solventnaphtha , Benzol , Benzin o. dgl.) von dem

Quellmittel befreit. Hat man zum Quellen eine Mischung aus Türkisch-

rotöl und Wasser zu gleichen Teilen verwendet, in welcher die Hau

bei 38° C. etwa 30 Min. verblieben ist, so kann man das Wasser zu

nächst durch Erhitzen verdampfen , worauf dann das in den Poren

zurückgebliebene Quellmittel herausgelöst wird. Das Lösungsmittel wird

zweckmäßig mittels eines Luftstromes verjagt. Die Rohhaut hat durch

diese Behandlung eine schwammartige Beschaffenheit angenommen und

kann nunmehr mit Gummi oder Gummilösungen (besonders geeigne

ist eine Lösung von unvulkanisiertem Gummi in Benzol) unter Er-

wärmung getränkt werden. Die so mit Gummi getränkte Rohhaut soll

in beliebige Form gebracht, gewalzt usw. werden können, wie Gummi.

Nachdem sie die endgültige Form, z. B. von Autoreifen, erhalten unc

mit der zur Vulkanisation des Gummis erforderlichen Menge Schwefel

versetzt ist, kann sie in üblicher Weise vulkanisiert und fertig gemach

werden. Das Endprodukt soll sich durch hervorragende Elastizität und

Geschmeidigkeit auszeichnen. Den Gummi kann man in diesem Ver

fahren durch natürliche oder künstliche Gummiersatzmittel ersetzen

(D. R. P. 292623 vom 19. März 1912.)
i

Zur Herstellung und Verwendung von regeneriertem Gummi

(Gummiztg. 1915, Bd. 30, S. 147.)
kr

Verlag der Chemiker-Zeitung Otto v. Halem in Cöthen (Anhalt). Druck von August Preuß in Cöthen (Anhalt).
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3. Physikalische Chemie. Physik. Radiologie.*)

Neuere Ergebnisse auf dem Gebiete der elektrolytischen Disso-

ziationstheorie. N. Dhar. Die Feststellungen von WALDEN¹) über

den Einfluß von gelösten Elektrolyten auf die Dielektrizitätskonstante

von Lösungsmitteln gaben den Schlüssel zur Erklärung der Anomalie

der starken Elektrolyte, der katalytischen Wirkung der Neutralsalze und

aller Leitfähigkeitsanomalien. Die Hypothese von SNETHLAGE,2) nach der

auch dem undissoziierten Anteil von Elektrolyten katalytische Wirkung

zukommen soll , ist überflüssig. (Ztschr. Elektrochem. 1916, Bd . 22, S. 245.) &

Eine einfache Methode zur Bestimmung von Dampfdichten. Ph.

Blackman. (Chem. News 1916, Bd. 113, S. 74.) CS

Beitrag zum periodischen System der Elemente. F. v. Oefele.

(Pharm. Zentralh. 1916, Bd. 57, S. 83.)

Einführung in die Theorie der Relativität.

(Chem. News 1915, Bd. 112, S. 248 u. 260.)

S

F. H. Loring.

CS

Thermodynamische Einwürfe gegen die mechanische Lebens-

theorie. St. Redgrove. (Chem. News 1915, Bd. 112, S. 271.) cs

Die Leitfähigkeit und Viscosität der Lösung von Elektrolyten

in Formamid. P. B. Davis , W. S. Putman und H. C. Jones.

(Chem. News 1915, Bd. 112, S. 307.) CS

Betrachtungen über die spezifische Wärme fester Körper. H.

von Jüptner. (Ztschr. Elektrochem. 1916, Bd. 22, S. 161.) &

Über eine Klasse von Löslichkeitserhöhungen. H. von Euler

und E. Löwenhamn. (Ztschr. Elektrochem. 1916, Bd. 22, S. 199, 254.) ε

Die Leitfähigkeit der Säuren in absolutem und wasserhaltigem

Alkohol. II. Heinrich Goldschmidt. (Ztschr. phys. Chem. 1916,

Bd. 91 , S. 46-74.)

Überspannung. C. W. Bennett und J. G. Thompson. (Ztschr.

Elektrochem. 1916, Bd. 22, S. 233.) ε

Ableitung des Gesetzes der korrespondierenden Verdampfungs-

und Verflüssigungswärmen. Rudolf Mewes. (Ztschr. Sauerst.- u.

Stickst. -Ind. 1916, Bd. 8, S. 1-5.)

Über eine mathematische Beziehung zwischen Verflüssigungs-

temperaturen und Absorptionskoeffizienten der Gase. A. Imhof.

(Ztschr. physik. Chem. 1916, Bd. 91 , S. 124-128.)
r

Über Adsorption. G. C. Schmidt und B. Hinteler. (Ztschr

physik. Chem. 1916, Bd. 91 , S. 103—123.)
r

Die Adsorptionsfähigkeit der Tone , Kaoline , Talke. P. Roh-

land. (Apoth. -Ztg. 1916, Bd. 31 , S. 40.) S

Bekanntmachung über die Prüfung von Thermometern.

Warburg. (Ber. d. chem. Ges. 1916, Bd. 49, S. 474-476.)

E.

r

R.Interferenz der Röntgenstrahlen und Krystallstruktur.

Glocker. Die Röntgenstrahlung durchdrang hierbei zwei Krystalle

nacheinander, und wirkte dann auf eine photographische Schicht. Aus

dem Lauegramm ergab sich, daß die vom ersten Krystall abgebeugte

Röntgenstrahlung monochromatisch ist. Zur Abkürzung der fast tage-

langen Belichtungszeiten wurden zwei Bromsilberplatten aufeinander-

gelegt, und die das Bild gebende Strahlung durch sie hindurchgesandt.

Nach der Entwicklung wurden die Platten wieder in der gleichen Weise

aufeinandergelegt, und so eine erhebliche Verstärkung des Bildes er-

zielt. (Ann. Phys. 1915, Bd. 47, S. 377.) ph

ErzeugungdurchdringungsfähigerRöntgenstrahlen und ansolchen

reicher Röntgenstrahlenbündel. Reiniger, Gebbert & Schall Akt.-

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 205.

¹) Bull. Acad. Petersburg 1912, S. 305 und 1055.

2) Ztschr. physik. Chem. 1913, Bd . 85, S. 211.

-

31. Metalle.

Ges. , Berlin. Die benutzte Röntgenröhre wird von einer Wechsel-

stromquelle aus über eine periodisch wirkende Schaltvorrichtung mit

Kondensatorentladungen gespeist. (D. R. P. 292126 v. 4. April 1914.) i

Verfahren zum Betriebe von Röntgenröhren. Reiniger,

Gebbert & Schall Akt.- Ges. , Erlangen. Zwecks Beeinflussung

der Beschaffenheit der Röntgenstrahlung wird das Innere der Röhre

durch radioaktive Substanz oder durch eine besondere Hilfsröntgen-

einrichtung bestrahlt. (D. R. P. 292908 vom 22. August 1913.) i

-

Verfahren und Vorrichtung zur Regelung der Strahlenbeschaffen-

heit von Röntgenröhren. Veifa -Werke G. m. b. H. und Friedrich

Dessauer, Frankfurt a. M. - Man setzt die Röntgenröhre magnetischen

Feldern von verschiedener Stärke und von verschiedener Lage zur

iRöhrenachse aus. (D. R. P. 292317 vom 22. September 1914.)

-

Einrichtung zum Betriebe einer oder mehrerer Röntgenröhren

mit einem von Gleichstrom gespeisten Induktor, bei welcher die

Sekundärspannungen durch Ummagnetisieren des Induktorkreises

erzeugt werden. Siemens & Halske Akt.- Ges. , Siemensstadt

bei Berlin. Durch den Schaltapparat des Primärkreises werden nur

diejenigen Ummagnetisierungen für den Röntgenbetrieb nutzbar gemacht,

bei denen unmittelbar aneinander anschließende, gleichsinnig verlaufende

Stromstöße entstehen, während die zwischenliegenden, bei offenem

Sekundärkreise stattfindenden Ummagnetisierungen möglichst unwirksam

gemacht werden. (D. R. P. 291962 vom 19. April 1914.)
i

Einrichtung zum Betriebe von Röntgenröhren mit von Mehr-

Siemens
phasenstrom gespeistem Hochspannungstransformator.

gesehen, um beispielsweise für die Zwecke der Tiefentherapie unter

& Halske Akt.- Ges. , Siemensstadt bei Berlin. Es sind Mittel vor-

Ausnutzung sämtlicher Phasen einen Strom von möglichst gleich-

bleibender Spannung der Röhre zuzuführen. Eine Schaltvorrichtung

gestattet, z. B. für die Zwecke der Diagnostik, die Röhre nur mit zwei

Phasenleitern zu verbinden, so daß die dieser aufgedrückte Spannung

eine von Null zu einem Maximalwert wechselnde Größe besitzt.

(D. R. P. 292596 vom 29. Juli 1915.) i

Einrichtung zum Betriebe mehrerer Röntgenröhren mittels

einer gemeinsamen Stromquelle und eines Schalters, welcher die

einzelnen Röhren nacheinander einschaltet. Werner Otto, Berlin.

Im Stromkreis jeder Röhre ist ein zusätzlicher Widerstand, beispiels-

weise in Form einer Funkenstrecke, vorgesehen. (D. R. P. 292597

vom 20. Februar 1914.) i

Regulieren von Röntgenröhren mit Hochspannungszündstrom-

kreis. Werner Otto , Berlin. Die Anode des Zündstromkreises oder

die Kathode des Hauptstromkreises werden wahlweise mit verschiedenen

Anzapfungen der Sekundärspule des Transformators verbunden. (D.R.P.

291941 vom 3. September 1915.)
i

Vorrichtung zum Betriebe von mit Hilfsglühkathode aus-

gerüsteten und mit besonderem Zündstromkreis zu betreibenden

Röntgenröhren. Franz Joseph Koch, Dresden. Die im Magnet-

feld des zur Erzeugung des Röntgenstromes verwendeten Funken-

induktors während der Schließungszeit aufgespeicherte Energie wird

im Augenblick der Öffnung teilweise zur Erzeugung des Zündimpulses

herangezogen. Der Zündinduktor kann das eine Mal parallel zur Primär-

spule des Röntgeninduktors, das andere Mal über die Unterbrecherstelle

des Primärunterbrechers geschaltet sein. (D. R. P. 292 595 v. 24. Juli 1915.) i

Vorrichtung zum Konstanterhalten des Härtegrades von Röntgen-

röhren mit Glühelektrode. Polyphos Elektricitäts - Gesellschaft

m. b. H., München. Ein in sich selbst einzustellender Regulierwider.

stand hält den Heizstrom konstant (D.R. P. 292464 v. 3. Okt. 1915.) i
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Trocknen feuchter Brennstoffe unter Zusetzung von gebranntem

Kalk. Emil Schimansky, Berlin. Der Brennstoff wird vor dem

Kalkzusatz vorgetrocknet und nach dem Kalkzusatz gepreßt. Die im

vorgetrockneten Brennstoff noch vorhandene Wassermenge und die zu-

gesetzte Kalkmenge stehen in einem solchen Verhältnis zueinander, daß

die ganze Kalkmenge gelöscht wird. Die durch das Löschen ent-

standene Wärme genügt, um das übrige Wasser , so weit erforderlich,

zu verdunsten. (D. R. P. 292541 vom 31. Juli 1915.)

Stand der Kohlenstaubfeuerungen in Deutschland. A. B. Helbig.

- Frühere Versuche, die Staubkohlenfeuerung im Dampfkesselbetriebe

einzuführen, scheiterten an den zu hohen Mahlkosten und an der

Grobheit des Kohlenstaubes. Durch die Vervollkommnung der Mahl-

vorrichtungen wurden diese Hindernisse beseitigt ; man arbeitet jetzt

mit 8-10 % Rückstand auf einem Siebe von 4900 Maschen auf I qcm.

Dem feineren Kohlenstaube mußte allerdings noch die Verbesserung

der Zuteilvorrichtungen folgen, um die Menge des aufzugebenden

Staubes in den feinsten Grenzen einstellen zu können. Am besten

eignet sich Kohle mit 14-24 % flüchtigen Bestandteilen. Im all-

gemeinen arbeitet man heute in Deutschland so, daß man einen Teil

der Verbrennungsluft als Kohlenstaubträger in die Feuerstelle bläst und

den Rest der Luft durch künstlich geschaffenen Unterdruck an die

Verbrennungsstelle zum Feuer leitet. Durch Abstimmen der Ventilator-

luft auf den Ofenzug, durch richtige Feinung der Kohle und richtiges

Arbeiten der Zuteilvorrichtungen ist die Möglichkeit gegeben, mit

Sauerstoffgehalten von höchstens 0,5 % in den Abgasen der Drehöfen

zu arbeiten. Dieser geringe Luftüberschuß kann auch bei metallurgischen

Öfen mit Sicherheit eingehalten werden. Daß die Kohlenstaubflamme

die Gasfeuerung mit großem Erfolge ersetzen kann, ist schon durch

die Erfolge der amerikanischen Hüttenindustrie erwiesen. Für die Ver-

mahlung der Kohlen haben statt der früher verwendeten Rohrmühlen,

Kugelmühlen und Verbundmühlen in den letzten Jahren insbesondere

Ringmühlen mit Windsichtung große Verbreitung gefunden. In der

Offensiv-Ringmühle der Firma GEBR. PFEIFFER, BARBAROSSAWERKE in

Kaiserslautern, lassen sich Kohlen mit einem Wassergehalte bis zu 4 %

ohne Betriebsschwierigkeiten vermahlen und Leistungen von 50 bis 70 kg

je 1 P. S.- Std. , je nach der Mahlfähigkeit der Kohle, erreichen. Die

Kraftkosten betragen bei einem Preise von 2,5 Pf für die K.W.- Std.

nur 0,28 bis 0,40 M für 1 t. Eine Explosionsgefahr ist bei richtig ge-

bauten Kohlenmühlen, Trockeneinrichtungen und Silos ausgeschlossen.

Unter dem Dampfkessel lassen sich mit gemahlenem Saarfeingrus

Temperaturen über 1500 ° C. erzeugen; der Kohlensäuregehalt der

Rauchgase erreicht 18 %, welchen Gehalt Verf. durch Verbesserungen

noch zu erhöhen hofft. Sonach steht zu hoffen, daß die deutsche

Hüttenindustrie die Feuerung mit Generatorgas mit wirtschaftlich großen

Erfolgen durch die Kohlenstaubflamme ersetzen wird. (Stahl u . Eisen

1915, S. 1174-1177.) rl

Koks befreit, so wird sie zunächst vom Widder 15 zur Entlastung der

Rüttler angehoben, diese werden dann gesenkt, und schließlich wird

die Plattform vom Widder wieder in ihre Ausgangsstellung zurück-

geführt. Die Hebevorrichtung 13 und die Schüttelvorrichtung können

nunmehr zu einem anderen, vor einer garen Zelle 1 liegenden Felde

der Plattform gefahren werden. (D. R. P. 292844 vom 17. Juli 1914.) i

―

Über Koks, seine Bewertung und seine Beurteilung. Thaler.

Verf. unterscheidet drei Koksmarken, und zwar Marke I : 8 % Asche,

3,5--4 % Nässe , 0,8 % Schwefel , Bruch silberweiß, sehnige Struktur,

Gefüge dicht und fest, Klang metallisch, widerstandsfähig gegen Druck

und Fall ; Marke II : 10-11 % Asche, 8-9 % Nässe, 1,0-1,1 % Schwefel,

Bruch mattweiß bis dunkel, Struktur mehr knochig, Gefüge poröser als

bei I, weniger widerstandsfähig gegen Druck und Fall, schwerer in

Gewicht als I ; Marke III : 9-9,5 % Asche, 13-15 % Nässe, 1 % Schwefel,

Bruch glanzlos, grauschwarz, große weiche und mürbe Stücke ; das

Koksstück stellt ein Konglomerat dar, ist sehr porös und hält das

Wasser begierig fest. Das Gewicht ist auffallend gering. (Feuerungs-

technik 1915, Bd. 3, S. 109-112.) rl

Herstellung von Unterzündern, welche ein mit Holzkoh'e o. dgl.

gefülltes und durch Papier zusammengehaltenes Holzwollpaket bilden.

Gustav Bachler, Wien. Eine die Kohle in abgemessenen Mengen

aus einem Behälter entnehmende Vorrichtung wirkt mit einem Hohl-

stempel zusammen, welcher zunächst eine Mulde in den Holzwollballen

einpreßt und dann die abgemessene Kohlenfüllung in die Mulde leitet

und begrenzt. Die Hohlform ist mit Verschlußklappen versehen. Ein

Stempel dient zum Ausstoßen des fertigen Unterzünders. (D. R. P.

293132 vom 26. Januar 1915.) i

Neuerungen an Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe.

Pradel. Beschreibung der D. R. P. 276497 (C. VAN'T WONDT),

275748 (G. W. KRAFT), 276410 (SÄCHSISCHE MASCHINENFABRIK VORM.

RICH. HARTMANN), 278027 (SEYBOTH & Co.) , 278028 (J. A. TOPF

& SÖHNE), 275057 (N. ANDERSON), 276359 (F. HARTMANN), 275173

(E. CASSELMANN) , 277975 (B. BLEICKEN) , 276632 (O. DOBBELSTEIN),

275936 (TH. Langer), 276432 (B. HILDEBRAND), 277331 (KARl Abt

und PAUL JEROME) , 276857 (J. MATTER) , 278144 (C. H. MARTINI),

277 332 (CH. HÜLSMEYER), 277060 (Jos. PRÉGARDIEN), 277994 (ERNST

LOCHNER), 276548 (F. ALBRECHT) , 260148 und 277 330 (PH. WERNGER),

277 893 (DEUTSCHE BABCOCK- UND WILCOX-DAMPFKESSEL-WERKE A.-G. ),

275588 und 278026 (J. PLACZEK) , 277672 (BERLIN - ANHALTISCHE

MASCHINENBAU- AKT.- GES .), 277 440 (C. TRETTAU), 275672 (PELLEGRINO

FRATELLI), 275 352 (F.WATZKE). (Feuerungstechn. 1915, Bd. 3, S. 77-82.)rl

Neuerungen auf dem Gebiete der Ascheabfuhr. Pradel.

(Braunkohle 1915 , Bd. 14 , S. 339–343, 351 — 355.) r!

Verfahren, um zerkleinertes Pech lagerungs- und versandfähig

zu machen. Julius Alexander, Altona. Das durch Zerkleinerung,

Über Kohle und deren rationelle Ausnutzung. Pihl . (Chem.- Zerstäubung usw. behufs unmittelbarer Verwendung als Brikettbindemittel

Ztg. 1916, S. 40.)

Die Verarbeitung der Steinkohle zu Koks, ein Eckpfeiler unserer

wirtschaftlichen Kraft. C. Lempelius. (Chem.- Ztg. 1915 , S. 949.)

Koksnot und Zentralheizung. Alex. Marx. (Ztschr. Dampfk.- u,

Maschinenb. 1916, Bd. 39, S. 1-2 und 9-10.) r

Koksofenanlage mit einem ortsfesten, sich vor der ganzen

Batterie hinziehenden Kokslöschplatz. Rudolf Wilhelm , Alten-

essen, Rhld. Die Abbildung zeigt den Aufriß der Koksverlade-

vorrichtung in der zur Aufnahme des garen Kokskuchens benötigten

Stellung. Ist der Kokskuchen auf der Plattform 3 in geeigneter Weise

abgelöscht, so wird die Plattform 3 von dem Widder 15 in die strich-

punktierte Lage angehoben. Hierauf werden die Rüttler 16 der Schüttel-

vorrichtung, welche den

Widder 15 zwischen sich

nehmen, in ihre Arbeits-

stellung übergeführt, und

dann wird der Widder

so weit zurückgezogen,

bis die Rüttler 16 un-

behindertarbeiten können.

Beim Rütteln des Plattform-

feldes fallen Kleinkoks,

Grus und Asche zwischen

13

13

den Roststäben 6 hindurch auf das Sieb 9, von welchem sie in den

Förderwagen 18 fallen, während der abgesiebte Koks von der Platt-

form 3 in den Eisenbahnwagen 19 hinabgleitet. Ist die Plattform vom

in Staub-, Kugel- oder sonstige Form übergeführte Pech backt bei

längerem Lagern in Aufenthaltsräumen und Behältern oder auf längeren

Transporten , insbesondere in der wärmeren Jahreszeit , zusammen, so

daß es nicht mehr unmittelbar zum Brikettieren von Brennstoffen ver-

wendet werden kann. Nach vorliegender Erfindung soll dieses Zu-

sammenbacken bei längerem Lagern usw. dadurch verhindert werden,

daß die Pechteilchen mit einem ölartigen Überzug versehen werden.

Man verwendet hierzu einen Stoff, welcher bei den in Betracht kommenden

höchsten Wärmegraden, denen die zu lagernden oder zu versendenden

Pechteilchen ausgesetzt werden, nicht oder nur sehr wenig verdampft.

Zweckmäßig verwendet man für den ölartigen Überzug Mittel, welche

außerdem die Heizkraft der herzustellenden Briketts oder die Bindekraft

des Pechs erhöhen, wie z. B. Petroleum, Naphthalin, Olgasteer u. dgl .

(D. R. P. 293 267 vom 23. Oktober 1915.)

Wärmewirtschaft in Brikettfabriken.

kohle 1915, Bd. 14, S. 363-366.)

i

A. Eckardt.
(Braun-

rl

Zur Frage der Preisgestaltung des Rohnaphthalins für Feuerungs-

zwecke und sein Ersatz durch Teer. Arnold Irinyi.. (Braunkohle

1915, Bd. 14, S. 379-381.)
rl

G. T.
Über die Lage der russischen Anthracitindustrie.

Ignatischew. (Chem.-Ztg. 1916, S. 111.)

Die Entstehung der Hauptbraunkohlenablagerung des Herzog-

tums Sachsen - Altenburg und der angrenzenden Gebiete. Tille.

(Braunkohle 1915, Bd. 14, S. 135-140, 147-152 .)
rl

Die Nebenproduktengewinnung im deutschen Braunkohlen-

bergbau. Statistische Zusammenstellung der Produktionszahlen für

') Vergl. Chem.-Zig. Repert. 1916, S. 268. Braunkohlenkoks, Teer und sonstige Nebenprodukte nach den Angaben
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des Reichsamts des Innern für die Jahre 1908-1912. (Braunkohle

1915, Bd. 14, S. 6-7.) rl

Die Verwertung von Braunkohlen zur Montanwachsgewinnung.

Rud.Matthiae. (Chem. Apparatur 1916, Bd. 3, S. 1-3 u. 13-15.) r

Über die Verwertung der Kohlenschiefer Ungarns. I. Pfeifer.

(Chem.-Ztg. 1916, S. 93.)

Gleichzeitige Beheizung von Kesseln mit Kohle und Gas. Barth.

--Bei den für die gleichzeitige Beheizung mit Kohle und Gas ein-

gerichteten BURKHARDT-Kesseln sind die Gasbrenner (TERBECK-Brenner)

auf der Rückseite des Kessels angeordnet. Dadurch wird eine beliebige

Vergrößerung ihrer Zahl , entsprechend der zu Verfügung stehenden

Gasmenge, ermöglicht; außerdem läßt sich der Luftüberschuß und damit

die Schornsteinverluste auf das denkbar geringste Maß herabdrücken.

Tatsächlich ist fast gar kein Luftüberschuß nötig. Bei einem Versuche

lautete die Wärmebilanz 83,38 % nutzbar gemachter Wärme , 9,60 % Ver-

luste in den Abgasen, 0,89 % Verluste in den Herdrückständen, 6,13 %

Verluste durch Strahlung und Leitung. (Feuerungstechnik 1915,

Bd. 3, S. 73-75.) rl

Feuerungstechnische Theoreme nach Le Chatelier. J. Brandes.--

Verf. macht auf das Werk »Le chauffage industriel von LE CHATELIER

aufmerksam und weist bei der näheren Besprechung des Kapitels

>Generatorgas« auf die vorbildliche Art und Weise hin, wie LE CHATELIER

die Grundsätze moderner Wärmetechnik mit den praktischen Betriebs-

anordnungen zu vereinen sucht. (Feuerungstechnik 1915, Bd. 3, S. 141.) rl

Gasanalysenapparate für brennbare Gasmischungen. A. Dosch.

- Verf. beschreibt die Apparate zur Ausführung vollkommener Gas-

analysen (ORSAT , FUCHS , ORSAT- KLEINE , FIEBER - ROHRBECK, DEUTZ,

PINTSCH) sowie die Arbeitsverfahren mit diesen Apparaten. (Braun-

kohle 1915, Bd . 14, S. 15-20, 27-31 , 39-43.)
rl

Der Einfluß selbsttätiger Rauchschieber auf die Wirtschaftlich-

keit im Feuerungsbetriebe. H. Winkelmann. Mit Hilfe der

HEY-Steuerung werden Druckschwankungen sowie überschüssige Luft-

zufuhr soweit als möglich vermieden, der Kohlensäuregehalt der Rauch-

gase erhöht und die Temperatur der Abgase verringert. Hieraus er-

geben sich geringe Werte für den Schornsteinverlust, bedeutende Er-

sparnisse an Brennstoff und eine wesentlich höhere Leistungsfähigkeit

der Feuerungsanlage. (Braunkohle 1915, Bd. 14, S. 195-196.) rl

Ein Feuerungsverfahren mit ausgeglichenem Zug. H. Winkel-

mann. Verf. beschreibt das Feuerungsverfahren von MAC LEAN, das

mit einem mittleren Kohlensäuregehalt der Abgase von 13-15 % arbeitet.

(Braunkohle 1915, Bd. 14, S. 115.) rl

Winderhitzer und Gaskühler, bei

welchem die gasführenden Röhren in

die Stirnwände der Windkammern ein-

gesetzt sind. Kaspar Berninghaus,

Duisburg. Eine oder beide Stirnwände

sind als Doppelwand hergestellt, in welche

die Rohre eingesetzt, und zwar in der

Regel eingewalzt sind. Der von der

Doppelwand gebildete Zwischenraum wird.

von Luft oder Wasser durchströmt. In

der abgebildeten Ausführungsform der Vor-

richtung tritt bei A die zu erwärmende

Luft ein, umspült die in beide Stirnwände

eingesetzten Röhren , durch welche das

Gas geleitet wird, und tritt bei B aus.

Unten oder auch unten und oben sind

statt der einen Stirnwand deren zwei (C

und D) vorgesehen, welche zwischen sich

Wasserkammern bilden. Zwecks Kühlung

der Walzstellen wird während des Betriebes

Wasser durch die genannten Kammern

getrieben, wodurch dem baldigen Undicht-

werden der Walzstellen vorgebeugt wird.

Selbst wenn die Walzstellen undicht werden

sollten, wird doch verhindert, daß Luft in

das Gas eintritt, weil in diesem Falle aus

den undichten Stellen Wasser in den Genera-

tor eintreten würde. (D. R. P. 292696 vom

14. Januar 1914.)

Krählvorrichtung für mechanische Röstöfen mit gekühlten

Krahlarmen und gekühlten Krählern. Albert Zavelberg, Hohenlohe-

hütte, O.- Schl . Abweichend von bekannten Krählern sind die vor-

liegenden Krähler mit Ausströmungsdüsen versehen, welche sich an

der zur Bewegungsrichtung abgekehrten Seite befinden und schräg

nach unten verlaufen. Die in den Krählern stark vorgewärmte Luft

B

<

Abb. 1

strömt aus diesen Düsen unter Druck aus, und zwar innerhalb des

durch die Bewegung

der Krählarme gut auf-

gelockertenMaterials.In-

folgedessensoll einevor-

zügliche Belüftung des

Gutes mit der heißen

Luft erzielt und die

Röstung beschleunigt

und vervollkommnet

werden. Abb. 1 zeigt

einen Längsschnitt eines

Teiles eines Krählarmes

und Abb. 2 einen Quer-

schnitt. In dem hohlen

Krählarm a ist in der

Längsrichtung ein

schwalbenschwanzför-

miger Schlitz b vor-

gesehen, welcher zur

Aufnahme einer Leiste

dient, an welcher die

gleichfalls hohlen Kräh-

ler c befestigt oder an-

Abb. 2

gegossen sind. Der Innenhohlraum ƒ des Krählarmes steht mit den

Innenhohlräumen g der Krähler durch die Öffnungen d in Verbindung.

Die Krähler sind an der der Arbeitsfläche entgegengesetzten Seite mit

Ausströmungskanälen e versehen, welche schräg nach unten verlaufen.

Die in die Arme eingeführte Kühlluft strömt in die Krähler, wirkt

dort weiter kühlend und erhitzt sich dabei stark. Sie strömt dann

gebläseartig durch die Kanäle e in das durch die Krähler aufgelockerte

Gut und bewirkt so eine intensive Abröstung. (D. R. P. 292809 vom

11. Juli 1914.) i

Die Anwendung mechanischen oder künstlichen Zuges im

Dampfkessel- und Feuerungsbetriebe. A. Dosch. - Man unter-

scheidet unmittelbaren Saugzug, mittelbaren Saugzug und Druckzug.

Die Vorteile des künstlichen Zuges liegen in der Unabhängigkeit von

Witterungseinflüssen, in der Möglichkeit, die Anlage vorübergehend

mit erhöhter Leistung arbeiten zu lassen, in besserer Ausnutzung des

Brennstoffs und geringerer Rauchentwicklung. Nachteile sind : der

Verbrauch einer bestimmten Kraft, die Abhängigkeit der Zugkraft und

somit des geordneten Betriebes von einer besonderen Betriebskraft und

die schnellere Abnutzung der Einrichtung. (Braunkohle 1915, Bd. 14,

rlS. 279-281 , 291–293, 303—306, 315—317 .)

Allgemeine Gesichtspunkte für Errichtung und Betrieb moderner

Dampfkesselanlagen. H. Winkelmann. (Braunkohle 1915, Bd. 14,

S. 231-233, 243-246, 267-272.) rl

Der Ersatz von Steinkohle durch Braunkohle mit Kokszusatz

für Dampfkesselanlagen. H. Winkelmann. Bei guter Bedienung

der Feuerungsanlage läßt sich die gleiche Dampfleistung bei gleicher

Wärmeausnutzung wie mit Steinkohle auch mit Braunkohle unter Koks-

zusatz erzielen, wenn letzterer 20 % nicht übersteigt. (Braunkohle 1915,

Bd. 14, S. 225-226.) rl

Einrichtung zur Erhöhung des Zuges niedriger Kamine für

Dampfkesselfeuerungen. Lokomotivfabrik Krauss &Comp. A.-G.,

München. Der Querschnitt des Kamines ist in mehrere Einzelkamine

von kleinerem Durchmesser zerlegt, welche in der ganzen Kaminhöhe

durchgeführt sind . (D. R. P. 292466 vom 9. Juni 1914.)
i

Feuerregelung bei Dampfkesselfeuerungen. Pradel. Vier

Erscheinungen geben einen Anhalt dafür, ob eine Dampfkesselfeuerung

richtig geregelt und geführt ist, nämlich die Rauchentwicklung, die

Zugverhältnisse , die Zusammensetzung der Abgase, insbesondere ihr

Gehalt an Kohlensäure und freiem Sauerstoff und schließlich die Ab-

gastemperatur. Daneben und alles beherrschend muß naturgemäß die

Feuerstärke auf den Dampfverbrauch eingeregelt werden. Zum Messen

des Zuges eignet sich insbesondere der Verbundzugmesser, System

SCHULTZE-DOSCH. Von Rauchgasanalysatoren werden die Systeme

KRELL, ADOS, OCKONOGRAPH, GEBR. KÖRTING , KEISER & SCHMIDT

ausgeführt, von Zugreglern die der Firmen MÜLLER & KORTE , H.

KOWITZKE & Co., GEBR. KÖRTING (System STABY) , K. SCHLEYDER,

J. ROBINET , K. REUBOLD , J. MATTER , K. ALT & P. JEROME , ferner die

Systeme HEY, BROWN, MCLEAN , J. DANIEL sowie der Zugregler der

BOILER ROOM ECONOMY COMP. (Braunkohle 1915, Bd. 14, S. 51-56,

63-68, 75-80, 87-91 , 99-106.) rl

Versuche über das Verhalten von Eisen gegenüber von Wasser

und wässerigen Lösungen im Dampfkessel. E. Bosshard und R.

Pfenninger. (Chem.-Ztg. 1916, S. 5, 46, 63, 91.)
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18. Gase. Trockene Destillation. Teerprodukte.")

a

Bei

Vakuumgefäß für verflüssigte Gase, insbesondere für flüssige

Luft und flüssigen Sauerstoff. Rudolf Mewes, Berlin. -

diesem aus Glas, Metall o. dgl. hergestellten Vakuumgefäß befindet sich

der Ausflußhals e im Innern

des Füllraumes c und mündet

daselbst im oberen Teil des Be-

hälters aus. Dies soll den Vor-

teil haben, daß die Flasche leicht

herstellbar ist, und daß der Hals

und dieBodenplatten, ohne große

Kälteverluste zu bedingen, aus

stärkerem Material hergestellt

werden können , wodurch die

Haltbarkeit erhöht wird. Die

Austrittsöffnung b wird dadurch

auch vor der direkten Berührung

mit der Außenluft geschützt und

Eisbildungverhindert,fernerwird

durch Umkippen der Flasche

auf den Kopf ein selbsttätiges

Hinausdrücken der flüssigen Luft

oder des flüssigen Sauerstoffs

durch den im Füllraum c sich

entwickelnden Dampf bewirkt.

Die Oberflächen der Vakuum-

-

mäntel können innen und außen mit einem Schutzüberzug, z . B. aus

Siegellack und Marineleim, Schellack usw. versehen werden. Am Außen-

mantel ist ein Anschlußstutzen d vorgesehen , zum Anschluß an eine

Vakuumpumpe behufs Herstellung eines hohen Vakuums in dem Hohl-

mantel a des Gefäßes. (D. R. P. 292727 vom 24. Juli 1915.)
i

Schachtofen für die Darstellung von Wasserstoff aus Eisen

und Wasserdampf. Dr. A. Messerschmitt, Stolberg. Der Reaktions-

raum des Schachtofens nach D. R. P. 274 8701 ) wird durch vertikale

Vorsprünge des Mauerwerks oder durch Scheidewände Abteilungen

zerlegt. (D. R. P. 291902 vom 12. Februar 1914.)

h

d

h

www

Vorrichtung zum Rütteln der Roststäbe in Entstaubungskammern

für Gase. Siegfried Barth, Düsseldorf- Oberkassel. In der

Kammer a ist der Rost b, welcher die den Staub abnehmenden

Materialien, z. B. Schamottebrocken,

Fig. 1 trägt, gelagert. Zu beiden Enden

der Roststäbe ist in den Lager-

stellen , welche durch kastenartige,

nach außen luftdicht verschließbare

Gehäuse c gebildet sind, ein end-

loses Zugorgand (Kette, Seil o. dgl.)

geführt. Dieses läuft über Scheiben

oder Räder e , welche von einer

Stelle aus angetrieben werden. In

das Zugorgan d sind ein oder

mehrere keilförmige Glieder ƒ ge-

schaltet, welche während der Be-

wegung des Zugorgans unter den

Enden der Roststäbe entlang gleiten

(Abb. 2), hierbei die Roststäbe in

senkrechter Richtung anheben und

plötzlich fallen lassen. Infolge-

dessen werden die Roststäbe in

eine stark rüttelnde Bewegung ver-

setzt, wodurch der auf ihnen ab-

gelagerte Staub gelockert und zum

e Herabfallen veranlaßt wird. Die

keilförmigen Glieder ƒ sind mit

Rollen g versehen und mittels

dieser auf Schienen h geführt. Die

Glieder ƒ können so angeordnet

sein, daß sie nicht gleichzeitig an

beiden Enden der Roststäbe , sondern nacheinander angreifen. Auch

können sie zu mehreren in beliebigen Abständen in die endlosen Zug-

organe eingeschaltet sein. (D. R. P. 292780 vom 24. Mai 1914.) i

0.0.0.0.0.0.0

g

Fig. 2

Lade- und Entladevorrichtung für Gaserzeuger mit einer Viel-

zahl von Retorten. Riter-Conley Manufacturing Company,

Leetsdale, V. St. A. Die Benutzung der Lade- und Entladevorrichtung

oder des Koksaufnehmers erfolgt nur, wenn je eine dieser Vorrichtungen

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 262.

oder beide die richtige Lage zur Retorte eingenommen haben. (D. R. P.

292927 vom 5. Mai 1915.) i

―

Über Verwertung der Küchenabfälle für die Gewinnung von

Trockenfutter und von Fett durch Ausnutzung der abgehenden

Hitze der Gasanstalten sowie anderer industrieller Betriebe. A.

Frank. Die größeren städtischen Gasanstalten kommen allein für

den Betrieb der Gewinnung von Trockenfutter aus Küchenabfällen

durch Ausnutzung der Abgase zur Trocknung der Abfälle in Betracht.

Das in den Küchenabfällen reichlich vorhandene Fett wird durch heißes

Wasser von den festen Bestandteilen getrennt, wobei gleichzeitig schäd-

liche Beimengungen der Abfälle, wie Heringslaken, Salze, Metallteile,

Tonscherben, von den Futterstoffen entfernt werden. Bei derartigen

Anlagen kann nach Verf. ein lohnendes Ergebnis des darauf verwendeten

Kapitals auch nach Wiedereintritt des Friedens für die Gasanstalt er-

wartet werden. (Journ . prakt. Chem. 1915, 2. Reihe, Bd. 92, S. 419.) cs

Trommelförmige, rotierendeWasserzerstäuber für Gasreinigungs-

apparate mit im Trommelmantel angebrachten Wasserdurchtritts-

öffnungen und daran stehenden Leisten.

Zschocke-Werke Kaiserslautern A.-G.,

Kaiserslautern i . d. Pfalz. Die Leisten

sind verschiebbar eingerichtet , damit man

die Weite der Durchtrittsöffnungen für

das Wasser nach Bedarf regeln kann. Die

Abbildungen zeigen den Wasserzerstäuber

im Aufriß und Grundriß. Eine mit Nabe a

versehene Trommel b dient zur Aufnahme

des zu verspritzenden Wassers und besitzt

schlitzförmige Öffnungen c. Die Spaltweite

der Schlitze ist durch die aufgesetzten

Leisten (Winkeleisen) d, welche parallel zu

den Längsseiten der Öffnungen c verschoben

werden können , verstellbar. Durch Ver-

schieben dieserWinkeleisen kann man daher

den wirksamen Spaltquerschnitt größer und

kleiner machen. Gleichzeitig wird durch

die aufrechtstehenden Schenkel der Winkel-

eisen d der aus den Öffnungen c austretende

geschlossene Wasserstrahl flachgedrückt und

in einen feinen Schleier ausgebreitet. (D. R. P. 292 986 v. 18. Juli 1914.) i

Teerstrahlapparat zur Abscheidung des Teers aus heißen

Destillationsgasen mit Hilfe von Teer, teerigem Gaswasser oder

beiden. Dr. C. Otto & Co. , G. m. b. H., Dahlhausen a. d. Ruhr.

Nach dem Hauptpatent 203 254¹) und Zusatzpatent

2314082) ist der Einsatzkörper während des Be-

triebes nicht herausnehmbar, so daß bei etwaigem

Verschmutzen desselben der ganze Apparat still-

gesetzt und herausgenommen werden muß. Durch

vorliegende Erfindung soll diesem Mangel ab-

geholfen werden. In der Abbildung ist mit a die

Gaskammer, mit b die Kammer für die Reinigungs-

flüssigkeit bezeichnet. Die Tragspindel c, welche

den Abschlußteller d für den Gasaustritt trägt, wird

bis nach außen hohl durchgeführt. Beim Betriebe

tritt bei hochgezogenem Teller d die Waschflüssigkeit

aus der Kammer b durch die. Öffnungen e in die

hohle Spindel und in die Düsen ƒ ein , während

das Gas aus dem Raume folgt und beide zu-

sammen in dem Reinigungskegel g gemischt werden.

In der Düse ƒ sitzt ein schraubenförmiger Einsatz-

körper h. Um ihn beim Verschmutzen reinigen zu

können , wird er mit einer stangenförmigen Ver-

längerung i versehen, welche oben durch die hohle

Spindel hindurchreicht und ihrerseits durch eine

Kappe k während des Betriebes verschlossen ist.

Soll der Einsatzkörper h während des Betriebes

nachgesehen werden , so wird der Teller d in die

gezeichnete Lage heruntergeschraubt, wodurch gleich-

zeitig die Öffnungen e durch den Hals von der

Flüssigkeitskammer abgeschlossen werden. Öffnet

man nun die Kappe k, so kann vermittels .der

Stange i der Körper h nach oben herausgezogen,

gereinigt und erneut eingesetzt werden. Nach Ver-

schließen der Kappe k wird die Spindel c hochgeschraubt und die Düse

wieder dem Betriebe übergeben. (D. R. P. 293 073 v. 21. Sept. 1915.) i

a

¹) Chem.-Ztg. Repert. 1914, S. 355. ¹) Chem.-Ztg. Repert. 1908, S. 264. 2) Ebenda 1911 , S. 130.
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Die Anwendbarkeit der Methode der Verwendung flüssiger

schwefliger Säure zur Bestimmung aromatischer Bestandteile in

Kohlenwasserstoffgemischen. F. Rittman und J. Moore. — Verf.

suchen die EDELEANU-Methode weiter auszubauen und die Grenzen

ihrer Verwendbarkeit zu bestimmen. Sie verwendeten ein Gemisch

von Cumol, Toluol und Xylol mit Gasolin. Sie konnten folgende

Feststellung machen : Die Methode arbeitet gut, wenn die aromatischen

Anteile gering sind, bei mehr als 25 % versagt die Methode. Man

kann sich dann helfen durch Verdünnung mit Paraffinmischungen

(Kerosin). Die Temperatur muß bei - 20º C. gehalten werden. (Metall.

and Chem. Eng. 1915, Bd. 13, S. 713.)

-

u

Naturgas in Südrußland. Konstantow. Beim Bohren von

artesischen Brunnen zum Zwecke der Wasserversorgung wurde an

vielen Stellen des Berdjansker Kreises im Gouvernement Tauren, am

Asowschen Meere, ein brennbares Gas entdeckt, das aus einer Tiefe

von 300-700 Fuß ( 1 Fuß 0,3 m) herausströmt. Die Gasquellen

sind schon seit 10 Jahren bekannt, und auf dem Gute von FAMBER

werden sie bereits 6 Jahre ausgebeutet, wobei die Gasmengen sich

bisher nicht vermindert haben. Im allgemeinen geht jedoch die Aus-

beutung nicht im hinreichenden Maße vor sich. Das Gas hat folgende

Zusammensetzung
:

-
CO = 0,2%, CO, 3,35 %, 0, 1,1 %, H₂ = 1,08 %, Methan 93,66%, Rest= 0,61%

Der Heizwert beträgt 8969 W. E. Auch im Metitopolschen Kreise in

der Krim sind Gase entdeckt worden, die in ihrer Zusammensetzung

sich dem Erdgas nähern. Als Anzeichen für die Gegenwart von Naphtha

können sie jedoch nicht dienen. (Gornij Journal 1915, Bd. 4.) jl

--
Über Naphthadestillation. Selinsky. Bei der pyrogenen

Destillation der Naphtha in eisernen Retorten bildet sich in bedeutenden

Mengen ein kohliger Rest, dessen Untersuchung einen Gehalt von

70 % Kohlenstoff und 30 % Eisen ergibt. Von Salzsäure wird dieser

kohlige Rest unter Bildung von brennbaren Gasen zersetzt, die aus

85% Wasserstoff, 12 % Methan und 2,2 % schweren Kohlenwasserstoffen

der Athylenreihe bestehen. Die besten Ergebnisse in bezug auf das

Ausbringen von Benzol und Toluol erhält man, wenn man die fraktio-

nierte Destillation in mit Tonerde und Titanoxyd gefüllten Röhrchen

vornimmt. Diese Stoffe wirken als Katalysatoren. (Journal Russkago

Physiko-Chimitscheskago Obschtestwa 1915, Bd . 9.) jl

Naphtha und andere Nebenprodukte bei der Destillation von

Torf. Nach diesem neuen englischen Verfahren wird der durch

einen Desintegrator gelockerte , etwa 80-90 % enthaltende Torf ge-

trocknet und dann zu Briketts gepreßt, die ebenfalls solange getrocknet

werden, bis der Wassergehalt auf 25 % sinkt. Dann werden die Briketts

in einer Retorte in verschiedenen Abteilungen bei verschiedenen Tem-

peraturen (300 , 450 und 600 bezw. 800 ° C.) gehalten. Dabei ent-

weichen verschiedene Bestandteile des Torfes (auch das Wasser). Die

Beschickung, die Entladung der Retorte, sowie der ganze Betrieb voll-

zieht sich automatisch und ununterbrochen. Die brennbaren Gase

werden zum Beheizen der Retorte benutzt. Der erhaltene sehr harte

Koks enthält 92 % Kohlenstoff, 1 % Feuchtigkeit, 1,3 % flüchtige Be-

standteile und 5,7 % Asche. Wegen seiner großen Härte und seines

hohen Kohlenstoffgehaltes eignet er sich ganz gut für die Stahlfabrikation.

1 t Torf liefert etwa 0,30-0,35 t Koks. Die aus dem Torf erhaltene

Naphtha weist einen sehr niedrigen Schwefelgehalt auf und ersetzt

ganz gut die natürliche Naphtha. Die Ausbeute an Ammoniak be-

trägt 20 engl. Pfd. für 1 t Torf, die an Paraffin , das sich für die

Kerzenfabrikation eignet, ebenfalls 20 Pfd. für 1 t. Außerdem werden

noch Aceton und Toluol erhalten. (Nephtjanoje Djelo 1916, Nr. 4.) jl

Zurückgewinnung der Schwefelsäure aus der Abfallschwefel-

säure der Petroleumfabriken. V. C. Coster van Voorhout, Haag

in Holland. Der die Abfallschwefelsäure enthaltende Teer (Goudron)

wurde bisher mit Wasser bis zu ungefähr 50 ° Bé verdünnt und in

Autoklaven auf freiem Feuer 1/4-2 Std. lang auf 8-10 at erhitzt. Man

sollte dabei eine Dünnsäure erhalten, welche nach Eindampfen wieder

eine reine Schwefelsäure von 97 ° Bé lieferte. Dabei wurde jedoch durch

die entstehenden sauren Dämpfe das Eisen der Autoklaven angegriffen,

wenn die Emaille, die den inneren Überzug der Kessel bildete, geborsten

war, was durch das starke freie Feuer unter den Kesseln vielfach ver-

ursacht wurde. Die erhaltene Dünnsäure enthielt auch noch einige

sulfonierte organische Verbindungen, welche bei dem späteren Eindicken

verkohlten und der eingedickten regenerierten Säure ein schwarzes Aus-

sehen gaben, so daß sie höchstens als Vorsäure verwendet werden konnte.

Nach vorliegender Erfindung wird zur Beseitigung dieser Mängel der

Teer (Goudron) zunächst ebenso wie früher auf 50-60° Bé verdünnt.

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 242.

-

Die Autoklaven sind im Innern mit Bleifutter versehen. Nach ihrer

Füllung preßt man Kohlendioxyd mit Hilfe einer Hochdruckpumpe

hinein , bis ein Druck von 7 at erreicht ist. Dieser Druck und diese

Temperatur werden mindestens 2 Std. aufrecht erhalten. Das eingeführte

Kohlendioxyd verdrängt die Schwefelsäure aus dem Teer, es entstehen

keine SO2- oder SO3- Dämpfe, welche die eiserne Wandung des Auto-

klaven angreifen könnten. Es ist auch kein freies Feuer vorhanden, so

daß kein Durchbrennen stattfinden kann. Durch den Druck des Kohlen-

dioxyds preẞt man nach Beendigung des Prozesses die Dünnsäure nach

den dafür eingerichteten Aufnahmegefäßen. Mit dem gleichen Druck

preẞt man den von der Schwefelsäure befreiten Teer nach den Brenn-

stofftanks , während das gebrauchte Kohlendioxyd, nachdem es durch

Wasser gewaschen worden ist, von neuem zusammengepreßt wird. Das

Waschwasser des Kohlendioxyds kann später als Verdünnungsmittel

gebraucht werden , wenn man das Verfahren von neuem beginnt.

(D. R. P. 292728 vom 25. März 1914.) i

Das Schwitzen des Petro!paraffins. B. Lach. Verf. gibt

einen Überblick über den Werdegang dieser ursprünglich österreichischen

Erfindung zur Gewinnung des Paraffins aus den paraffinhaltigen Petrol-

destillaten, welche erst auf dem Umweg über England zu allgemeiner

Benutzung führte. Das Schwitzverfahren ist heute so ausgebildet, daß

man den Paraffingatsch, wie er aus den Filterpressen kommt, sofort

schwitzt, wodurch das sog. Kaltpressen oder Vorpressen durch hydrau-

lische Pressen erspart wird, was eine bedeutende Vereinfachung des

Betriebes ermöglicht. (Chem. Umsch. 1916, Bd. 23, S. 30.)
CS

Sprengstoffe und deren Zukunft im europäischen und asiat'schen

Rußland. Sigmund Kaufmann. Ein Riesennetz von Bahnen wird

nach dem Kriege in Rußland weitergeführt werden, für das erhebliche

Mengen Dynamit und besonders Sicherheitssprengstoffe erforderlich sind.

Noch bedeutender ist der Bedarf für Bergwerke, Kanäle und zum Aus-

bau der Festung Wladiwostock. Er wird auf 1,5 Mill. kg jährlich ge-

schätzt. Die Sprengstoffabriken Rußlands decken nur den Staatsbedarf.

Dem Bezug aus dem Ausland wurden bisher keine Schwierigkeiten

gemacht. Die bewilligten Preise waren dreimal so hoch als in Deutsch-

land. Zur Erlangung einer Konzession ist aber landkundige Vertretung,

Zeit und besonders Geld, daneben Erklärung und Vorführung des

Sprengstoffes unbedingt erforderlich. Ammoniumcahücit, Siegerit und

Westfalit haben sich gut eingeführt. Die Bergindustrie und Banken

Rußlands werden sich nach Friedensschluß um Ankauf von Lizenzen

bemühen. (Ztschr. ges. Schieß- u . Sprengstoffw.1915, Bd. 10, S.121 .) Ul

Die Vakuumapparate in der Sprengstoffindustrie. E. Schweizer.

Das Trocknen in Vakuumapparaten, eine Erfindung von E. PASSBURG ,

ist das schnellste und billigste Trockenverfahren, wie durch Berechnung

erläutert wird. Auch die Trockentemperatur ist wesentlich niedriger,

wodurch die Produkte reiner erhalten werden. Bei Sprengstoffen kommt

hinzu, daß durch den Einfluß der Luftleere das Medium, die Luft, zur

Übertragung des Explosionsstoßes auf die Gefäßwände fehlt, die Explosion

selbst verlangsamt wird, da die ersten Gase leichter entweichen und

Aufspeicherung von Wärme vermieden und die Explosionswärme herab-

gesetzt wird. Die ersten Apparate sind 1889/90 im Feuerwerkslabora-

torium Spandau für Zündsätze und Knallquecksilber aufgestellt worden.

Sie haben sich bei Explosionen bewährt. Die nach D. R. P. 204 381¹)

verbesserten Apparate haben Trocken- und Explosionsraum vereinigt,

einen Sicherheitsdeckel auf der Trommel und sich automatisch beim

Überdruck öffnende Vorder- und Rückenwände. Auch diese Konstruktion

hat sich in der genannten Staatsfabrik bewährt. Die größeren Vakuum-

trockenschränke für rauchloses Pulver wiegen 75000 kg, sie halten

einem Luftdruck von 1058 200 kg stand und sind mit Oberflächen-

kondensatoren für die Wiedergewinnung von 95-97 % des Athers im

Pulver verbunden, wodurch sich die Anlage in kurzer Zeit bezahlt

macht. Für Flüssigkeiten, breiartige Substanzen und Weißpulver haben

sich rotierende Vakuumapparate und Vakuum-Doppeltrommelapparate

bewährt. (Ztschr. ges. Schieß- u. Sprengstoffw. 1915, Bd. 10, S. 38, 53.) Il

Über Trinitrotoluol. M. Copisarow. Verf. gibt kurz die

Eigenschaften dieses Sprengstoffes, sechs Isomere wirken als Spreng-

stoff gleichwertig - an und befaßt sich schließlich im allgemeinen

mit den Schwierigkeiten der technischen Herstellung dieses Körpers,

welche im wesentlichen auf die Herstellung von reinem Trinitrotoluol

zurückzuführen ist. Als Verunreinigungen sind sowohl Metalle wie

Blei oder Eisen , welche durch die bei der Herstellung benötigten

Säuren in das Produkt kommen, als auch organische Zwischenprodukte,

die durch die chemischen Reaktionen entstehen , anzusehen. (Chem.

News 1915, Bd. 112, S. 247.)

¹) Chem.-Ztg. Repert. 1908, S. 685.

CS
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28. Farbstoffe und Körperfarben.")

Über die Farben. P. Krais. Verf. empfiehlt Verdeutschung

der Farbenbezeichnungen : Orange in Gold, Bordeaux in Weinrot, Lila

in Flieder, Rosa in Rose, ferner von Oliv, Fraise, Bleu, Chamois und

Violett usw., von extra konzentriert in besonders stark. Des weiteren

erhebt er Einspruch gegen den in den »> Techn. Mitteil. für Malerei «<

(München) gemachten Versuch, die Farbenlehre GOETHES wieder zur

Geltung zu bringen. (Färber-Ztg. 1916, Bd. 27, S. 97 u. 113.)`
x

Die Körperfarben in zahlenmäßiger und graphischer Darstellung.

L. Bloch. (Journ . Gasbel. 1915, S. 121-127, 137-138, 182-184.) as

Die Verwendung des Flammenbogens zur Prüfung von Farben

und Farbstoffen. Roy Mott. (Chem. Eng. 1915,. Bd. 22, S. 111.) u

Die Absorptionsspektren einer Reihe von Anilinfarben und

die Selektion einzelner Teile des Spektrums durch Gelatinefilter.

Adolf Hratek. (Ztschr. wiss. Phot. 1915, Bd. 15, S. 133.) ph

Die Anilin-Industrie vom Standpunkte des Fabrikanten. J. F.

Schoellkopf. (Chem.-Ztg. 1915, S. 979.)

-

Über Dianisidinblau . Josef Pokorný. (Chem.-Ztg. 1916, S. 10.)

Darstellung von Triarylmethanfarbstoffen. Farbwerke vorm.

Meister Lucius & Brüning. Man setzt Farbstoffe der Triaryl-

methanreihe, die in p- Stellung zum Methankohlenstoffatom eine Nitro-

gruppe enthalten , mit unsubstituierten oder substituierten primären

aromatischen Aminen, mit oder ohne Zusatz von Salzen der betreffenden

Amine, bei mäßig erhöhten Temperaturen (120-125º C.) um. (D. R. P.

292998 vom 10. November 1914.) r

Darstellung von Trisazofarbstoffen. Farbenfabriken vorm.

Friedr. Bayer & Co. Man kuppelt Diazoverbindungen der Benzol-

oder Naphthalinreihe mit einer eine Weiterdiazotierung gestattenden

Mittelkomponente, diazotiert das Zwischenprodukt weiter, kuppelt mit

derselben oder einer anderen solchen Mittelkomponente, diazotiert

nochmals und kuppelt in schwach saurer oder bicarbonatalkalischer

Lösung mit der 2-Amino- 8 -oxynaphthalin-6-sulfosäure. (D. R. P. 293184

vom 7. März 1914.)

Schädlicher Schwefel in schwarzen Schwefelfarbstoffen.

Zänker und P. Weyrich. (Färber-Ztg. 1916, Bd. 27, S. 131.)

-

r

x

Darstellung von Schwefelfarbstoffen. Actien- Gesellschaft

für Anilin - Fabrikation. Man erhitzt die Azoverbindungen der

N-Alkylarylamine für sich allein oder in Mischung mit aromatischen

Monoaminen oder Polyaminen oder solche liefernden Verbindungen,

insbesondere mit Nitraminen der aromatischen Reihe mit Schwefel auf

höhere Temperaturen. (D. R. P. 293186 vom 22. Januar 1914.) r

Darstellung von gelben Schwefelfarbstoffen. Farbenfabriken

vorm. Friedr. Bayer & Co. Man unterwirft im Kern methylierte

primäre Diamine der Diphenylreihe sowie ihre Halogensubstitutions-

produkte , mit Ausnahme der Tolidine , mit oder ohne Zusatz von

Benzidin, bezw. die Tolidine zusammen mit Benzidin, der Verschmelzung

mit mehr als einem Molekül Schwefel bei höheren Temperaturen. Bei

Verwendung der Tolidine entsteht nur ein Farbstoff, wenn gleichzeitig

Benzidin der Schmelze zugesetzt wird. (D. R. P. 292 148 v.11 . Dez. 1914.)" r

Darstellung von gelben Schwefelfarbstoffen. Farbenfabriken

vorm. Friedr. Bayer & Co. - Man verwendet die N-Diacetylderivate

der im Kern methylierten primären Diamine der Diphenylreihe, sowie

die Nitro- und Aminosubstitutionsprodukte dieser Acetylderivate zu-

sammen mit Benzidin. (D. R. P. 293187 vom 23. Februar 1915, Zus.

zu vorst. Pat. 292148.) r

Darstellung von Schwefelfarbstoffen. Farbenfabriken vorm.

Friedr. Bayer & Co. Man verschmilzt äthylenierte und äthylierte

aromatische Amine der Benzol-, Diphenyl- und Naphthalinreihe mit

Benzidin, seinen Homologen oder Analogen und Schwefel bei Tem-

peraturen über 200 ° C. Durch Nachbehandlung mit verdünnten Säuren

gehen diese Produkte in klare gelbe Farbstoffe von ausgezeichneten

Echtheitseigenschaften über. (D. R. P. 293101 v. 25. Sept. 1913.) r

Darstellung nachchromierbarer Farbstoffe der Pyronreihe.

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. - Benzotrihalogenide

oder ihre Kernsubstituionsprodukte werden mit 2,4 - Dioxybenzol- 1-

carbonsäureestern oder ihren Homologen kondensiert, und die so ent-

standenen Kondensationsprodukte verseift. (D. R. P. 293185 vom

10. Dezember 1914.) r

•

Darstellung von Salzen der Benzylchloridsulfosäuren und ihrer

Homologen. Rohner & Co. , Chemische Fabrik, Pratteln, Schweiz.

Die trockenen Salze der Toluolsulfosäuren und ihrer Homologen

werden in Suspension von indifferenten Mitteln, wie Tetrachlorkohlen-

stoff, Tetrachloräthan usw., mit Chlor behandelt. (D. R. P. 293 319

vom 29. August 1914.)
r

Darstellung von Diarylidobenzochinonen. Farbwerke vorm.

Meister Lucius & Brüning. -Man setzt 2-Amino-5-arylidochinone

oder2-Amino-5-arylidochlorchinone mitaroma-

tischen Aminen um und erhält asymmetrische

Diarylidobenzochinone bezw. Diarylidochlor- Aryl NH-

benzochinone der nebenstehenden Formel.

(D. R. P. 292176 vom 28. Mai 1914.)

-

-NH Aryl

Darstellung von Sulfochloriden der Naphthalinreihe. Farb-

werke vorm. Meister Lucius & Brüning. Acyl-B-naphthylamine

werden mit Chlorsulfosäure behandelt. (D. R. P. 292 357 v. 18. Juli 1914.) r

Darstellungvon 5,8-Dichlor- 1 -nitronaphthalin. Farbenfabriken

vorm . Friedr. Bayer & Co. Man unterwirft a-Nitronaphthalin der

erschöpfenden Chlorierung unter Zusatz eines Chlorüberträgers. (D. R. P.

293318 vom 24. Dezember 1914.) r

Darstellungvon 2,3-Diketodihydrothionaphthenen. RobertStollé,

Heidelberg.Heidelberg. Das D. R. P. 281046¹) ist dahin abgeändert, daß man

Oxalylchlorid auf Thiophenole oder aromatische Mercaptane zur Ein-

wirkung bringt und die entstandenen Chloride R.S.CO.CO.Cl mit

Kondensationsmitteln AlCl3 oder dgl. behandelt. (D. R. P. 291759 vom

17. Januar 1914, Zus. zu Pat. 281 046.)

-

r

Darstellung von Farbstoffen der Acridinreihe. Actien - Ge-

sellschaft für Anilin- Fabrikation. Man verschmilzt Formyl-

derivate von m-Diaminen der Benzolreihe mit Salzen N-monoalkylierter

oder unsymmetrisch N-dialkylierter m-Diamine der Benzolreihe. (D. R. P.

292848 vom 23. April 1915.) r

Darstellung von Thioharnstoffen der Anthrachinonreihe. Che-

mische Fabrik Griesheim- Elektron , Frankfurt a. M. Man be-

handelt 2-Aminoanthrachinon oder dessen Kernsubstitutionsprodukte in

hochsiedenden organischen Lösungsmitteln, wie Nitrobenzol, Anilin,

Trichlorbenzol oder Naphthalin , mit Alkalixanthogenaten bei erhöhter

Temperatur. (D. R. P. 291984 vom 19. Dezember 1914.)

-

r

Darstellung eines chlorechten Chlorderivates des N-Dihydro-

1,2,2,1'- anthrachinonazins. Chemische Fabrik Griesheim-

Elektron, Frankfurt a. M. Man behandelt fein verteiltes, in einem

geeigneten Suspensions- oder Lösungsmittel, z. B. Nitrobenzol, an-

geschlämmtes N-Dihydro- 1,2,2', 1'- anthrachinonazin bei Gegenwart oder

Abwesenheit eines Chlorüberträgers, wie z. B. Antimonpentachlorid, bei

etwa 140 ° C. mit Chlor. (D. R. P. 292127 vom 18. März 1915.) r

Darstellung von Alizarin. Chemische Fabrik Griesheim-

Elektron.Elektron. Man erhitzt m-Nitrierungsprodukte des Anthracens, mit

oder ohne Zusatz von Oxydationsmitteln , bei Gegenwart oder Ab-

wesenheit von Sulfiten oder Kalk (zweckmäßig Natriumsulfit + Atzkalk),

mit Alkalien über 100 ° C. Auch das Gemisch von Dihydrotrinitro-

anthracen und Nitroanthron , das nach MEISENHEIMER2) durch Ein-

wirkung von überschüssiger Salpetersäure auf in Eisessig suspendiertes

Anthracen erhalten wird, eignet sich zur Darstellung von Alizarin nach

vorliegendem Verfahren. (D. R. P. 292247 vom 23. Nov. 1913.) r

---

Bestimmung von Alizarinen und einigen anderen Farbstoffen.

E. Knecht und E. Hibbert. Alizarin kann mit Titanchlorür genau

titriert werden. Die Titrierung geht bis zur Bildung von Desoxyalizarin

unter Auftreten einer blaugrünen Färbung, welche beim Rücktitrieren

mit Eisenalaun in Gelb übergeht. Es werden 4 Atome H verbraucht.

Analog verhalten sich Anthra- und Flavopurpurin. Alizarinorange

(3-Nitroalizarin) wird nur bis zu Amidoalizarin reduziert. Alizarin-

schwarz verhält sich wie ein echtes Chinon, indem es nur 2 Atome H

verbraucht, ebenso Gallocyanin und Prune. Primulin wird nicht an-

gegriffen; die Azoverbindung mit B-Naphthol wird aber genau nach

der entsprechenden Formel gespalten, was eine weitere Bestätigung der

Primulinformel ergibt. (Journ . Soc. Dyers and Colour. 1915, Bd. 31 , S. 241.) x

Darstellung von Isatin. Farbwerke vorm. Meister Lucius

& Brüning. 3-Amino-2,4-dioxychinolinchlorhydrat wird mit Eisen-

chloridlösung in der Wärme behandelt, wobei es völlig glatt zu Isatin

oxydiert wird. (D. R. P. 292394 vom 11. August 1914.)
r

Herstellung der Bleisalze von Essigsäure.3) Westdeutsche

Bleifarbenwerke Dr. Kalkow, G. m. b. H. , Offenbach a. M. (D. R. P.

292960 vom 11. Mai 1912.)

1) Chem.-Ztg . Repert. 1915, S. 25.

2) Lieb. Ann. Chem. 1914, Bd . 330, S. 163.

Z

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 220. 8) Chem.-Ztg. Repert. 1914, S. 243 ; Engl. Pat. 29048/1913.
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29. Färberei. Anstriche. Imprägnierung. Klebemittel.*)

-
Theorie des Bleichens. S. H. Higgins. Die Bleichwirkung

von Chlorkalklösungen beruht auf ihrem Gehalt an unterchloriger Säure,

welche hauptsächlich durch Abspaltung von Sauerstoff, daneben auch

von nascierendem Chlor wirkt. Molekulares Chlor bleicht wenig.

Neutrale Chlorkalklösungen bilden durch Hydrolyse unterchlorige Säure.

Hydroxylionen verlangsamen, Wasserstoffionen beschleunigen die Bildung

von unterchloriger Säure. In Gegenwart von viel Salzsäure zerfällt

unterchlorige Säure in Salzsäure und molekulares Chlor, weshalb stark

salzsaure Lösungen unvollkommen bleichen, in ihrer Wirkung aber

durch Zusatz von Calciumcarbonat, das die Salzsäure bindet und so die

Bildung von molekularem Chlor verhindert, verbessert werden. Bor-

säure wirkt viel günstiger als Salzsäure, indem sie unterchlorige Säure

freimacht, ohne Zerfall in Salzsäure und Chlor zu bewirken. (Journ .

Soc. Dyers and Colour. 1914, Bd. 30, S. 257 und 326.)
x

Einweichen und Bleichen der Wäsche. W. Kind. (Seifens.-

Ztg. 1916, Bd. 43 , S. 149 u. 166.)
CS

Ersatzmittel im Druckerei - Betriebe. Könitzer. (Chem.-Ztg.

1915 , S. 929.)

Über Diastasepräparate und deren Anwendung. I. Pollak.

(Chem.-Ztg. 1916, S. 13.)

Die Dampfverwertung in der Druckfabrik. R. Homeyer.

Berechnung des Dampfverbrauchs in Bleicherei, Färberei, Druckerei und

Appretur. (Österr. Wollen- u. Leinen-Ind. 1916, Bd. 36, S. 111.) x

―

Die Appretur der feldgrauen Militärlieferungstuche. J. A.

Pennert. Bespricht die Appretur der österreichischen Uniformstoffe

im Anschluß an die jetzt geltenden Lieferungsbedingungen. (Österr.

Wollen- u . Leinen-Ind. 1916, Bd. 36, S. 96 u . 124.) x

Schwankungen der Bruchlast von Militärtuchen . L. Pinagel.

Untersuchungen von Militärtuchen zeitigten mitunter Resultate höchst

auffallender und scheinbar widersprechender Art. Mehrfach wurde be-

obachtet, daß die Bruchlast eines an der Leiste entnommenen Tuchstreifens

wesentlich verschieden, und zwar geringer war als die eines der Mitte

entnommenen Streifens. Eingehende Untersuchungen der Kammgarn-

kette und des Streichgarnschusses sowie des Tuches in den verschiedenen

Abschnitten der Herstellung führten zu dem Ergebnis, daß eine un-

gleichmäßige Verschiebung der Kettfäden und Zusammendrängung dieser

nach der Mitte zu als Ursache angesehen werden kann. Messung der

unverwebten Garnfäden führte nicht zu sicheren Schlüssen. Hingegen

liefern die Versuche eine Erklärung dafür, daß eine wiederholte Bruch-

lastbestimmung desselben Stückes auffallend abweichende Zahlen gab.

Bei einem Granitstück zeigte sich, daß die Kammgarnkette durch die

Carbonisation keine Stärkeveränderung erfuhr, der Streichgarnschuß aber

bis zu 14 % an Stärke zunahm. Es wird dies auf die stärkere Kräuselung

des Schusses im Vergleich zur Kette zurückgeführt. (Leipz. Monatsschr.

Textil-Ind. 1916, Bd. 31 , S. 63 und 79.)

Daß Tuche aus mehreren, durch die Fabrikation bedingten Gründen an den

Leisten weniger Stärke als in der Mitte aufweisen, ist bekannt, und die Proben

für Festigkeitsbestimmungen werden deshalb in der Regel auch nicht unmittelbar

an den Leisten entnommen. x

Theorie des sauren Färbebades. M. Fort. Wie in früheren

Veröffentlichungen des Verf.¹) näher begründet, beruht das übliche

Färben der Säurefarben unter Zusatz von Säure hauptsächlich auf der

Reaktion des Farbstoffs mit einer zunächst von Wollfaser und Säure

gebildeten Verbindung und nicht, wie bisher vielfach angenommen, auf

der Anfangsreaktion einer Abscheidung von freier Farbsäure aus dem

Säurefarbstoff im Farbbade. (Journ. Soc. Dyers and Colour. 1916,

Bd. 32, S. 33.)

Bemerkungen über Kleiderfärberei. F. E. Robertson.

Soc. Dyers and Colour. 1916, Bd. 32, S. 44.)

Auffärben verschossener Kleider. C. M. Whittaker.

Soc. Dyers and Colour. 1916, Bd. 32, S. 5.)

x

(Journ .

x

(Journ .

x

Erzeugung grauer bis schwarzer Färbungen auf ungebeizten

Gespinstfasern. ) Gesellschaft für chemische Industrie in Basel.

(D. R. P. 293113 vom 9. Mai 1913.)
Z

In

Allgemeiner Überblick über die Reinigungsprozesse für rohe,

zum Rauhen bestimmte Baumwollgewebe. M. Freiberger.

den letzten Jahren hat sich in einigen Fabriken das Verfahren aus-

gebildet, die rohen Stoffe vorerst ,halb zu bleichen und erst dann zu

rauhen, da eine richtig geleitete Bleiche die Möglichkeit bietet, die er.

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 244.

¹) Journ. Soc. Dyers and Colour. 1913, S. 269 ; 1914, S. 5 u. 73 ; 1915, S. 80,

96 u. 222 ; Chem.-Ztg. Repert. 1914, S. 123, 349 u. 551 ; 1916, S. 12.

Chem.-Ztg. Repert. 1914, S. 244 ; Engl. Pat. 12790/1913.

wünschte Rauhware in vorteilhaftester Weise zu erreichen. Die Roh-

ware muß gut entschlichtet und gleichmäßig, aber nicht zu stark ent-

fettet sein, damit ein guter Rauhpelz entsteht. Die Chlorbleiche, welche

zu stark entfetten würde, folgt deshalb auf das Rauhen. (Färber-Ztg.

1916, Bd. 27, S. 114.) x

Färben von Schwefelfarben auf tierische Fasern und gemischte

Stoffe. E. Lodge. - Um die Leukoverbindungen der Schwefelfarb-

stoffe leichter löslich zu machen, ohne starkes Alkali anzuwenden, und

um die Bildung von Polysulfiden zu verhindern , soll man die Farb-

stoffe zunächst 5-10 Min. mit der doppelten Menge von neutralem

Natriumsulfit und der zehnfachen Menge Wasser kochen, dann mit

Schwefelnatrium lösen und die Lösung zum Färbebade geben, welchem

auf 1 T. kryst. Schwefelnatrium 1 T. Ammoniumsulfat zugegeben wird.

(Journ. Soc. Dyers and Colour. 1915, Bd. 31 , S. 252.) x

Einwirkung von Kupfer auf Thiazin-, Oxazin- und Azinfarbstoffe.

J. R. Hannay. - Ein Kupferkessel, in dem Neumethylenblau in 30% ig.

Essigsäure 3 Wochen ständig unter Erhitzen in Lösung gehalten, war

nach dieser Zeit vollständig zerfressen. Versuche bestätigten, daß durch

diese Lösung Kupfer und zugleich der Farbstoff unter Bildung in Wasser

schwer löslicher, kupferhaltiger Krystalle angegriffen wird. Ebenso

verhielt sich Methylenblau , zinkhaltig und zinkfrei , sowie auch Neu-

methylenblau (dieses in reinem Wasser), aber nicht Leukomethylenblau.

Die so behandelten Farbstoffe lieferten beim Druck nur ganz schwache,

matte Drucke. Durch diese Erscheinung fand das zeitweilige Auftreten

matter, unregelmäßiger Drucke mit Methylenblau seine Erklärung und

wurde auch vermieden, als das Lösen des Farbstoffes in Kupfergefäßen

unterblieb. Nilblau A, Safranin und Methylenviolett, welche Oxazin-

bezw. Safraninfarbstoffe sind, verhalten sich ebenso, desgleichen Acridin-

orange, nicht aber Rhodamin 6 G, Thioflavin T und Erillantgrün . Die

Erscheinung hängt danach mit der eigentümlichen Verbindung von

2 Benzolkernen durch ein Stickstoffatom zusammen. (Journ. Soc. Dyers

and Colour. 1915, Bd. 31 , S. 245.) x

Über eine chemische Verbindung von Indigo und Wolle. M.

Fort und L. L. Lloyd. -Bei der Bestimmung des Indigos in ge-

färbter Wolle nach der Eisessigmethode wird beim Verdünnen des Eis-

essig stets ein Niederschlag erhalten , der etwa 40% mehr wiegt, als

der angewandte Indigo ; durch Erwärmen dieses Niederschlages mit

verdünnter Natronlauge erhält man das angewandte Gewicht Indigo.

Gleiche Ergebnisse werden erzielt , wenn man gepulverten Indigo in

Wolle einwickelt, mit Eisessig oder Pyridin extrahiert, ausfällt und den

Niederschlag mit Pyridin, Ameisensäure, Naphthalin oder Eisessig um-

löst. Anscheinend liegt demnach eine chemische Verbindung zwischen

Indigo und Wolle vor, welche sich vielleicht erst beim Extrahieren

bildet. (Journ. Soc. Dyers and Colour. 1914, Bd. 30, S. 297.)
x

Beitrag zur Zinnphosphaterschwerung der Seide. II. Herm.

Ley. (Chem.- Ztg. 1915, S. 973, 986.)

Vorrichtung zur Herstellung von Perlen , Knöpfen u. dgl . aus

Celluloid, Horn, Kunsthorn , Holz u. dgl. , bei der die Gegenstände

mittels gegen einen Materialstab geführter profilierter Schleif-

scheiben gestaltet werden. Johann Schowanek, Albrechtsdorf in

Böhmen. (D. R. P. 292370 vom 30. Oktober 1913.)
i

Zuckerseife. W. Kind.¹) Aus den Untersuchungen des Verf. geht

hervor, daß Zuckeralkali sowie Zuckerseife mit einem größeren Gehalt

an freiem Alkali zum Waschen empfindlicher Färbungen nicht emp-

fohlen werden kann. Die Frage , ob durch Zugabe von Zucker die

Fasern vor der schädigenden Einwirkung alkalischer Waschmittel ge-

schützt werden können, ist auf Grund der beiden Reißprüfungen und

bei den Schabversuchen mit den erhaltenen Vergleichswerten zu ver-

neinen. Außerdem widerspricht Verf. der Angabe , daß die gereinigte

Ware gleichzeitig durch den Zucker eine Appretur erhalte. (Seifens.-

Ztg. 1916, Bd. 43, S. 143.)
CS

Über Zuckerseifen. F. G. (Seifenfabr. 1916, Bd. 36, S. 55, 69.) r

Die Verwendung des Linoxyns zu Anstrichzwecken. F. Fritz.

- Verf. empfiehlt das in den Linoleumfabriken aufgestapelte Linoxyn,

für das als Lösungsmittel Benzol vorgeschlagen wird. Ein Durch-

peitschen der Linoxyn-Benzolmischung führt zur sicheren Lösung des

Linoxyns. (Chem. Umsch. 1916, Bd. 23, S. 29.) CS

Das Imprägnierungsproblem bei Fischnetzen. P. M. Grempe.

(Seifens.-Ztg. 1915, Bd. 42, S. 1000.)

-·

CS

Imprägnierung von Holz, insbesondere von Holzsärgen. Oscar

Gangloff, Leipzig. Der Sarg wird mit einer Mischung von Naphthalin ,

Paraffin und Kieselgur bestrichen. (D. R. P. 291526 v. 16. Dez. 1914.) i

¹) Vergl. Chem.- Ztg. Repert. 1916, S. 184.
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31. Metalle.*)

Kohlenstaub als Feuerungsmittel für die Hüttenindustrie. M.

Amberg. Kohlenstaubfeuerungen werden neuerdings auch in der

Hüttenindustrie Amerikas mit großem Erfolge verwendet. Insbesondere

ist die AMERICAN IRON AND STEEL MANUFACTURING COMP. in Lebanon,

Penns. , die heute die größten Kohlenstaubfeuerungsanlagen der Welt

besitzt, auf diesem Gebiete bahnbrechend vorgegangen. Zur Erzielung

guter Ergebnisse ist die Beachtung nachstehender Punkte notwendig :

1. Die Kohle muß sehr trocken sein , sie darf nicht mehr als 0,5 %

Feuchtigkeit enthalten. 2. Sie muß äußerst fein gemahlen sein. 3. Die

Temperatur im Verbrennungsofen muß so hoch sein, daß sich der mit

Luft vermischt eintretende Kohlenstaub sofort entzündet. 4. Es muß

Sauerstoff in genügender Menge vorhanden sein. 5. Die Zuführung

des Brennstoffs muß stets in der richtigen Menge erfolgen, sie muß

mit Sicherheit kontrolliert werden können. (Feuerungstechnik 1915,

Bd. 3, S. 61-64.) rl

Kriegsgeologie und ihre Beziehungen zur montanistischen Praxis.

Friedr. König. (Montan. Rundsch. 1915, Bd. 7, S. 621.) u

Die Mineralvorkommen Anatoliens. Fritz Frech. (Chem.-

Ztg. 1916, S. 17, 55.)

Über dieVeränderung des Ausdehnungskoeffizienten bei Metal'en

durch Zug. P. af Bjerkén. (Chem.-Ztg. 1916, S. 93.)

Gefügelehre, Eisen- und Metallegierungen. Georg Lindner.

(Ztschr. Ver. d. Ing. 1916, Bd. 60, S. 47 und 87-93.) r

Darstellungdes Cumberlandschen elektrolytischenProzesses zum

Schutze aller von Flüssigkeiten benetzten Metalle vor Korrosionen.

E. Cumberland. (Chem. News 1916, Bd. 113, S. 69.) CS

Verhinderung der Ansatzbildung in metallurgischen Schmelz- und

Transportvorrichtungen bei leicht oxydierbaren Metallen und Legie-

rungen, insbesondere bei Ferromangan . Gesellschaft für Elektro-

stahl -Anlagen m. b. H. , Siemensstadt b. Berlin, und Dipl.- Ing. Wilhelm

Rodenhauser, Völklingen a. d. S. Bei leicht oxydierbaren Metallen

und Legierungen setzt sich das Metall oder die Legierung leicht an den

Stellen an, welche nicht immer vom Schmelzgut bespült, sondern zeit-

weilig der Luft ausgesetzt sind und später wieder vom flüssigen

Schmelzgut bedeckt werden, und zwar nicht allein in dem zum

Schmelzen, insbesondere von Ferromangan, dienenden Ofen, sondern

auch in den zum Transport des flüssigen Ferromangans benutzten

Pfannen. Diese Mängel sollen nach vorliegender Erfindung dadurch

auf einfache und billige Weise beseitigt werden, daß geringe Mengen

eines kohlenstoffhaltigen Stoffes in pulverisierter Form, beispielsweise

Kokspulver, auf die feuerfeste Ausmauerung des Schmelz- oder Transport-

gefäßes aufgebracht werden, so daß eine dünne kohlenstoffhaltige Schicht

das leicht oxydierbare flüssige Schmelzgut vor der Berührung mit

Oxyden schützt. Das Kokspulver wird bei Pfannen vor dem Einfüllen

des flüssigen Schmelzgutes in die Pfannen eingetragen. Man läßt dann

das Schmelzgut derart in die Pfanne einfließen, daß der Strahl die

Gefäßwände nicht berührt. Dadurch wird das Kokspulver an die

Wände getrieben und bleibt in geringen Mengen daran haften. Da

hierbei das leicht oxydierbare Schmelzgut nicht mit Oxyden in Be-

rührung kommt, bilden sich auch keine Ansätze. In Ferromangan-

Schmelzöfen wird jeweilig vor dem Abstich an den Stellen der feuer-

festen Auskleidung, mit denen beim Kippen des Ofens das Metall in

Berührung kommt, etwas Kokspulver auf die Schlackendecke und die

Wandung gestreut. (D. R. P. 293043 vom 25. Juni 1913.)
i

Über die Titanbestimmung im Ferrotitan. G. Röhl. (Chem.-

Ztg. 1916, S. 105.)

Beitrag zur Analyse von Kupfer-, Aluminium- und Zinklegie-

rungen. H. Graefe. (Chem.- Ztg. 1916, S. 102.)

Zink. J. Mendel. (Techn. u. Wirtsch. 1915, Bd. 8, S. 473-486.) r

Die Zink-Kupferpaar-Hypothese der Messingzerstörung. A.

Philip. (Chem. News 1916, Bd. 113, S. 61.) CS

Die Korrosion einer festen Messinglösung. W.E.Gibbs.-

Verf. kommt bei der Untersuchung über die Korrodierung von Messing

in Seewasser zu dem Schlusse , daß eine feste Lösung von Zink und

Kupfer im Charakter ein Mittelding zwischen einer physikalischen

Lösung und einer chemischen Verbindung ist. Sowohl Cu als Zn be-

halten in sehr großem Ausmaße ihre charakteristischen Eigenschaften,

welche jedoch in jedem Falle durch die Gegenwart anderer Kon-

stituenten beeinflußt werden. Schließlich wird durch den Einfluß der

Eigenschaften der beiden Konstituenten auf die Legierung eine Er-

klärung der Korrosionserscheinung beim 30/70 - Messing zu geben ver-

sucht. (Chem. News 1916, Bd. 113, S. 40.)

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 255.

CS

Die Aluminiumindustrie. E. Collet. (Chem.-Ztg. 1916, S. 40.)

Gießen von Verbundblöcken. Franz Melaun , Neu-Babelsberg

bei Berlin. Das Verfahren des Hauptpatentes 277 292¹) ist hier dahin

weiter ausgebildet, daß die Blöcke in Form einer flachen Bramme ge-

gossen werden, deren Länge größer ist als die längere Achse des zu

der Brammenlängsachse senkrechten, stark oblongen Querschnitts. Die

längere Querschnittsachse schneidet während des Gießens die über-

einander zu gießenden verschiedenen Metallschichten senkrecht. (D. R. P.

292558 vom 22. Oktober 1913, Zus. zu Pat. 277292.)
i

Neue Patente auf dem Gebiete der mechanischen Metallbearbei-

tung. B-n. R. (Elektrochem. Ztschr. 1915, Bd. 22, S. 98, 134–135.) pu

glühen von Eisen- und Metallwaren in einem während des Glühens

mit reduzierenden Gasen gefüllten Raum. Wilhelm Möllhoff,

Neuenrade bei Altena i. Westf. Um das Verfahren des Hauptpatents

2897662) auszuführen, ist der Ofen in der Vorwärme- und in der Rück-

kühlzone mit seinem Querschnitt dem Profil des Glühwagens möglichst

Im Innern nicht unterteilter Ofen zum ununterbrochenen Blank-

a

m m. m m

dicht angepaẞt,

in der Glühzone

dagegenerweitert.

Die Abbildung

zeigt einen Längs-

schnitt durch den

ganzen Ofen. Der

das Glühgut auf-

nehmende Raum

hat Ein- und Auslässe e und ƒ bezw. f¹, durch welche er mit den

reduzierenden oder indifferenten Gasen beschickt wird, und ist an den

Enden durch Deckel d und d¹ verschlossen. Das Glühgut wird in

der Zone b vorgewärmt, in der Zone a geglüht und in der Zone c

rückgekühlt. Die Querschnittsform des Glühraumes in den Zonen b

und c schließt sich ziemlich genau dem Profil des Glühwagens m an,

dagegen ist die Querschnittsform in der Glühzone a weiter gehalten,

um eine Berührung der Wandung r¹ mit dem Glühwagen m zu ver-

hindern. (D. R. P. 292907 vom 4. Juni 1913, Zus. zu Pat. 289766.) i

Kontrollverfahren zur schnellen Bestimmung des Nickelnieder-

schlages auf vernickelten Gegenständen. M. Pontio. (Chem.-Ztg.

1916, S. 40.)

Die Technik des Lötens. (Elektrochem. Ztschr. 1915, S. 95-97,

136-138, 166-168 ; 1916, S. 236—239.)

---

r

DasLötmittel zum Weichlöten. Dr. Richard Leiser, Wien.

Lötmittel enthält Ammoniumcitrat als hauptsächlichsten wirksamen Be-

i
standteil. (D. R. P. 292344 vom 9. Juli 1914.)

Vom Färben der Metalle. G. Nicolaus. (Elektrochem. Ztschr.

1915, Bd. 22, S. 163-165 .) pu

Fortschritte in der Metallurgie des Zinns und Wolframs während

der Jahre 1913/14. H. Mennicke. (Elektrochem. Ztschr. 1915, Bd. 22,

S. 101-106, 146-150 .) pu

Vorrichtung zur Herstellung von Verbindungen zweier Drähte

aus Metallen verschiedenen Schmelzpunktes (z. B. Platin und Kupfer)

durch Ineinanderstoßen der Drahtwerkstücke , von denen nur das eine

auf Schweißtemperatur erhitzt wird, insbesondere zur Herstellung der

Verbindung von Leitungsdrähten für elektrische Glühlampen. Emil

Skriwan, Wien. (D. R. P. 292376 vom 1. März 1914.)
i

Gewinnung von Platin und Begleitmetallen aus platinarmen

Erzen. Berthold Streit, Düsseldorf. Die platinhaltigen Erze

werden möglichst fein gemahlen und mittels eines Lauge- oder Krystall-

gemisches (am besten Natrium nitricum, Chilesalpeter und Magnesium-

chlorid oder Eisenchlorid) agglomeriert oder gemischt und darauf in

einer Retorte, einem Kammerofen o. dgl. auf etwa 330 ° C. erhitzt.

Diese Temperatur ist die kritische Reaktionstemperatur des genannten

Laugegemisches oder dessen Krystalle. Die entstehenden Gase und

Dämpfe (Salpetersäure, salpetrige Säure , Chlor, Salzsäure usw.) wirken

bei der hohen Temperatur energisch auf das Platin ein , so daß eine

schnelle Zersetzung der Metalle und Verbindungen eintritt. Gegenüber

der Verwendung des teuren Königswassers gestattet vorliegendes Ver-

fahren, billige Abfallaugen verwenden zu können. Es soll sich noch die

Verarbeitung von Erzen nach diesem Verfahren lohnen , die nur etwa

5 g Platin in 1 t enthalten. Die . hohe Temperatur, welche bei dem

Verfahren Anwendung findet, bewirkt eine beschleunigte Zersetzung

der Erze. (D. R. P. 293 104 vom 26. März 1914.)
į

Über ein Euxenit-Vorkommen in Brasilen . Alberto Betim

(Chem.- Ztg. 1916 , S. 50.)

¹) Chem.-Ztg. Repert. 1914, S. 520. 2) Ebenda 1916, S. 60.

Verlag der Chemiker-Zeitung Otto v. Halem in Cöthen (Anhalt). Druck von August Preuß in Cöthen (Anhalt).
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2. Unterricht. Laboratorium. Allgemeine Analyse.")

Apparat zur Bestimmung von Schmelzpunkten bei Temperaturen

oberhalb 270° C. P. Rassfeld. An Stelle des Metallblockes be-

nutzt Verf. ein Metallbad, z. B. Zinn , welches sich in einem würfel-

oder tiegelartigem Gefäß befindet. Im Metallbade liegt ein Rohr,

dessen senkrecht stehender Teil zur Aufnahme des Thermometers mit

dem an ihm befestigten Substanzcapillarröhrchen dient, dessen wage-

recht liegendes Rohr aber gegen eine Lichtquelle gerichtet ist. (Journ.

prakt. Chem. 1915, 2. Reihe, Bd. 92, S. 467. )

.

CS

Eine neue Form der Gasbürette.

Ztg. 1916, S. 84.)

Hammermann. (Chem.-

Eine neue Gasbürette. W. Senften. (Chem.-Ztg. 1916, S. 40.)

Eine Modifikation des Lungeschen Schüttelgefäßes. W. Senften.

(Chem .- Ztg. 1916, S. 39.)

Die Bestimmung des Ammoniaks nach der Borsäuremethode.

F. Pilz. — L. W. WINKLER empfiehlt¹) bekanntlich, die Bestimmung des

Ammoniaks in der Weise auszuführen, daß man es in Borsäurelösung

Ein neuer „,Heißluft"-Teclu - Brenner. Paul Verbeek. (Chem.- leitet und unter Verwendung eines entsprechenden Indicators (Methyl-

Ztg. 1915, S. 948.)

—
Die pneumatische Wanne nach Hodges. Es werden zwei

einfache Konstruktionen nach HODGES angegeben, welche geeignet

sind, die übliche pneumatische Wanne zu ersetzen. Beide Konstruktionen

sind so, daß bei einer Rotation des Apparates die verschiedenen Re-

zipienten (5) nacheinander gefüllt werden können. (Chem. News 1916,

Bd. 113, S. 61.) CS

Viscosimeter. Mac Michael. Beschreibung des neuen Viscosi-

meters von CONETTE, CLARK und MAC MICHAEL. Dieses Viscosimeter

gehört zu der Klasse von Instrumenten, bei denen die Kraft gemessen

wird, eine bestimmte Bewegung in der Zeiteinheit in den flüssigen

Teilen des Öles usw. hervorzubringen. (Metall. and Chem. Eng. 1915,

Bd. 13, S. 767.)

orange, Kongorot) mit Säure direkt titriert, während bei der gebräuch-

lichen Methode das Ammoniak in verdünnter Salz- oder Schwefelsäure

aufgefangen und der Überschuß an Säure durch eingestellte Lauge er-

mittelt wird. Es liegt kein Grund vor, mit der alten Methode unzufrieden

zu sein, überdies haben die vom Verf. ausgeführten Vergleichsversuche

hinsichtlich der Genauigkeit ergeben, daß die » Borsäuremethode << keine

Vorteile, wohl aber eine Reihe von Nachteilen besitzt : Sie ist teurer

Österr. 1915, Bd. 18, S. 55.)

«

Dampfentwickelapparat mit stetigemWassernachfluß. J.Trambics. und umständlicher als die alte Methode. (Ztschr. landw. Versuchsw. in

(Chem.-Ztg. 1916, S. 128.)
g

Über die Trennung von Kalium und Natrium durch Anilin-

perchlorat und darauffolgende Bestimmung des Natriums. D.U.Hill .

Verf. hat seit zwei Jahren gute Erfolge bei der Trennung der

Chloride von Kalium und Natrium in alkoholischer Lösung durch

Fällung des Kaliumchlorids durch Anilinperchlorat und die darauf-

folgende Fällung des Natriumchlorides des Filtrates durch gasförmige

Salzsäure erzielt. Es zeigt sich allerdings bei der Fällung des NaCl

ein geringer Fehler, welcher ebensowohl in einer gewissen Löslichkeit

des NaCl in der gesättigten alkoholischen HCl-Lösung, als auch in

Manipulationsverlusten liegen kann. (Chem. News1915 , Bd. 112, S. 277.) cs

u

Jahresbericht der Internationalen Atomgewichtskommission für

1916. (Chem.-Ztg. 1915, S. 933.)

Chemisch-technische Zeitschriften im In- und Auslande während

des Weltkrieges. H. Grossmann. (Chem.- Ztg. 1916, S. 2.)

Das Marine-Untersuchungsamt der Vereinigten Staaten. L. H.

Baekeland. (Journ . Ind. Eng. Chem. 1916, Bd. 8, S. 67.) hp

Die Notwendigkeit eines großen Staatsinstituts für chemische

Forschung. C. Alfred Jakobson. (Journ . Ind . Eng. Chem. 1916,

Bd. 8, S. 70.) hp

Universität und Geschäft. Arthur D. Little. (Journ. Ind. Eng.

Chem . 1916, Bd. 8, S. 75.) hp

Universität und Industrie. Wm. H. Walker. Henry P. Talbot.

- Richard C. Maclaurin. (Journ . Ind. Eng. Chem. 1916, Bd. 8, S. 59,

61 und 63.) hp

Nachweis, Bestimmung und Trennung der chemischen Elemente.

A. Rädisüle. 4. Bd. 761 S. Gr. 8°. 33,10 M. M. Drechsel, Bern.

Das Spektrophotometer als analytisches Hilfsmittel. K. Buch.

(Chem,-Ztg. 1916, S. 73.)

Über einen Apparat zur Photolyse von Pulvern. Guilbaud.

(Chem.-Ztg. 1916, S. 50.)

Verf.Die Herstellung von Schwefelwasserstoff. H. Ellis.

schlägt vor, als Entwickler für HS oder ähnliche Gase eine Chlor-

calciumtrockenflasche zu benutzen. Die verengte Stelle nahe am Boden

derselben wird mit einem Glasstabe verschlossen, dessen oberes Ende

abgeplattet ist, eben groß genug, um ein Durchfallen des FeS zu ver-

verhindern. Während des Schmelzens des Kopfes , oder in der Kälte

mit einer Feile, werden in demselben Abzugskanäle für die Säure her-

gestellt. Durch diese Anordnung wird rasch ein sofort verfügbarer

Gasstrom erzielt. (Chem. News 1915, Bd. 112, S. 258.) CS

Eine neue Methode zur titrimetrischen Bestimmung von Thio-

sulfat neben Sulfid und Bemerkungen über die Bestimmung von

Thiosulfat neben Sulfit, Bisulfit und Sulfid. A. Sander. (Chem.-

Ztg. 1915, S. 945.)

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 257. ¹) Ebenda 1913 , S. 293 ; 1915 , S. 277.

Über die qualitative Analyse der Eisengruppe in Gegenwart

von Phosphaten. R. Gilmour. - Das Filtrat der Ag- und Cu-

Gruppe und der alkalischen Erden wird vom Alkohol befreit und mit

NaOH und Na2O2 behandelt, gekocht und filtriert. Das Filtrat wird

wie üblich auf Al, Cr und Zn geprüft. Der Rückstand wird in HCI

gelöst , zur Trockne verdampft, Fe durch Acetat gefällt, das Fe

darin bestimmt ; aus dem erhaltenen Filtrat wird Co und Ni durch

Einleiten von H2S als Sulfid bestimmt, das Filtrat durch NH; alkalisch

gemacht und durch Einleiten von HS das Mn gefällt. Das Mg wird

wie üblich als phosphorsaure Ammoniummagnesia gefällt. (Chem.

News 1916, Bd. 113, S. 1 und 13.) CS

Zur Bestimmung von Braunstein . E. Rupp. Der MnO2-Gehalt

wird gewöhnlich jodometrisch ermittelt, indem mit Salzsäure gekocht

und das entbundene Chlor in Jodkaliumlösung geleitet wird. Verf.

empfiehlt folgendes Verfahren : 0,2 g einer feinst zerriebenen Durchschnitts-

probe gibt man mit je 3 g Jodkalium und Natriumphosphat und je 10 g

Wasser und 25 % iger Phosphorsäure in eine Glasstöpselflasche und läßt,

dann und wann umschwenkend, 1/2-1 Std. stehen. Man verdünnt mit

50 g Wasser, versetzt mit Stärkelösung als Indicator und titriert mit

n/10 -Thiosulfatlösung. 1 ccm n/10-Thiosulfat = 4,35 mg MnO2. (Arch.

Pharm . 1916, Bd. 254, S. 135.) S

Über die qualitative Bestimmung und Trennung von Platin ,

Arsen , Gold, Selen , Tellur und Molybdän. Ph. E. Browning.

Da nach der Methode von NOYES und BRAY beim Fällen des As ein

Mitreißen von Au, Se und Te stattfindet, schlägt Verf. vor, das As erst

dann als Ammoniummagnesiumsalz zu fällen , nachdem das Pt, Au,

Se und Te bestimmt wurde. Zu diesem Zwecke dampft man das, salz- ,

schweflig- und bromwasserstoffsaure Filtrat von der Tellurfällung nach

der Oxydation mit Brom oder mit HNO3 ein , worauf das As glatt

gefällt wird. Molybdän wird als Sulfocyanid gefällt, statt Oxalsäure

kann zur Goldfällung mit Vorteil Wasserstoffsuperoxyd in alkoholischer

Lösung verwendet werden. (Chem. News 1915, Bd . 112, S. 325.) cs
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13. Brennstoffe. Feuerungen.Feuerungen. Öfen.

—

Vorrichtung zur Entwässerung von Feinkohlen mittels eines

Luft- oder Gasstromes. Christian Simon , Essen a. d. Ruhr.

An Stelle des nach dem Hauptpatente 262 4951) zur Bewegung des zu

entwässernden Gutes benutzten Kratzbandes wird nach vorliegender

Erfindung eine Schüttelrutsche verwendet. Es breitet sich dann das

Gut immer wieder von selbst aus, etwaige Lücken werden sofort aus-

gefüllt und die Luft kann nicht durch solche Lücken des Gutes ent-

weichen. Auch braucht der Apparat nicht ganz still zu stehen, wenn

kein zu entwässerndes Gut nachkommt, sondern die Bewegung braucht

nur so verlangsamt zu werden , daß keine Förderung mehr stattfindet.

Die Abbildungen zeigen die Vorrichtung im Längs- und Querschnitt.

Fig A Fig.

Die Schüttelrutsche A wird durch ein Exzentergetriebe B angetrieben

und das Gut wird in üblicher Weise gefördert. Es breitet sich dabei

gleichmäßig auf der Rutsche aus, und Lücken schließen sich sofort

wieder. Die Regelungsklappe P befindet sich in einer Lage, in welcher

sie kein Gut nachkommen läßt. Die Rutsche bewegt sich so langsam,

daß keine Förderung stattfindet. Kommt nun weiteres Gut, welches

sich vor der Klappe P anhäuft und durch die geringe Bewegung der

Rutsche infolge der Anhäufung noch gefördert wird und die Klappe an-

hebt, so arbeitet die Einrichtung sofort wieder schneller und fördert das

ganze Gut. Die Einwirkung der Klappe P auf die Förderung erfolgt

durch Ein- und Ausschaltung eines Widerstandes des Antriebselektro-

motors. Das Gemisch von Luft und Wasser wird durch den Schlauch C

abgesaugt. (D. R. P. 292989 vom 7. Febr. 1915; Zus. z. Pat. 262495.) i

Haldenverfahren und Einrichtung zur künstlichen Inkohlung und

Entwässerung von Torf und Braunkohle. Dr. Karl Heine , Berlin-

Wilmersdorf. Frisch geförderter und bis auf etwa 60 % Wassergehalt

entwässerter Torf oder grubenfeuchte Braunkohle von etwa 55 %Wasser-

gehalt werden in Halden geschüttet, mit ozonisierter Luft in einen

kohlenstoffreicheren Brennstoff übergeführt und zugleich getrocknet.

Die zur Ausführung des Verfahrens dienende Einrichtung kennzeichnet

sich dadurch, daß in einem Kanal unter den Halden sich Rohre für

ozonisierte Luft und für Dampf befinden, welche in Abständen ver-

schließbare, in jalousieartig ausgebildete Glocken ausmündende Öffnungen

haben, und daß sich unter jeder Glocke ein gegen den Haldendruck

geschütztes Fernthermometer befindet. Die Abbildungen zeigen die

——

PL10

Abb. 1

12

Abb. 2

9

#6

Einrichtung im Querschnitt und Längsschnitt. In der Mitte der Halde

befindet sich am Boden ein Zuführungskanal 1. In diesem liegen die

Rohre 2 und 3, von denen 2 für die Zufuhr ozonisierter Luft, 3 für

die Zufuhr von Dampf dient. In gewissen Entfernungen sind guß-

eiserne Glocken 4, 4 in den Kanal eingeschaltet, welche mit jalousie-

artigen Öffnungen 5, 5 versehen sind. Bis zur Spitze der Glocken-

haube reicht ein Fernthermometer 6. Die Rohrleitungen haben unter jeder

Glocke je eine durch Schieber verschließbare Ausströmungsöffnung 7 und

8. Auf die Glocken werden eiseme Stangen 9, 9 gestellt, welche in den

Abzugsschloten 10, 10 ihre Führung haben. Die Bedachung läßt sich

während der Beschüttung der Halde teilweise öffnen. Mit 11 sind

verlegbare Bohlen bezeichnet, mit 12 Transportvorrichtungen für das

haldentrockene Gut. Durch Rohr 2 wird ozonisierte Luft eingeblasen,

welche durch die geöffneten Schieber 7 unter die Glocken 4 tritt und

Generatoren. Dampfkessel.*)

durch die jalousieartigen Öffnungen in das Gut gelangt. Der aktive

Sauerstoff wird dabei von den Huminstoffen absorbiert, außerdem bildet

er mit dem Kohlenstoff CO2 und mit dem Wasserstoff H2O, wobei

noch CH4 entsteht. Dieser chemische Prozeß findet unter starker

Wärmeentwicklung statt , so daß bald Dampfentwicklung durch die

Abzugsschlote 10 zu beobachten ist. Will man die Reaktion durch

unmittelbare Erwärmung noch beschleunigen , so läßt man durch den

Schieber 8 etwas Dampf zutreten . Mit Hilfe der Fernthermometer 6

läßt sich die Temperatursteigerung für jeden einzelnen Inkohlungsherd

genau feststellen. (D. R. P. 292845 vom 5. Juni 1914.)
i

Durchführung pyrogener Prozesse. Dr. Axel Blom , Bern. -

Gas- oder dampfförmige Substanzen werden durch eine poröse oder

passend gekörnte Masse geleitet, an deren Oberfläche eine flammenlose

Verbrennung stattfindet. Um die bei der Oberflächenverbrennung frei-

werdende überschüssige Energiemenge zur Durchführung chemischer

Reaktionen auszunutzen , werden dem Brenngase reaktionsfähige Gase

beigemischt. Der zur Verwendung gelangende Kontaktkörper kann aus

chemisch indifferenten Materialien (z. B. Schamotte) bestehen , oder es

können ihm auch besondere katalytisch wirkende Substanzen (z. B.

Platin) beigemischt oder einverleibt werden. (D. R. P. 292365 vom

19. Juni 1913.)

-

Z

Vorrichtung zum selbsttätigen Beschicken von Schachtöfen u..dgl.

Max Noelle , Duisburg. Die Kübel werden durch Laufkatzen in un-

unterbrochenem Betriebe über eine endlose Bahn befördert und an der

Entladungsstelle entleert. Derjenige Teil jeder Laufkatze, an welchem

der Kübel aufgehängt ist, wird gesenkt, wenn der von der Laufkatze

getragene Kübel über dem Entladepunkt ankommt, um das selbsttätige

Entleeren der Kübelinhalte zu bewerkstelligen, und er wird wieder an-

gehoben, ohne die Fahrt der zugehörigen oder nachfolgenden Lauf-

katzen zu hemmen. (D. R. P. 292950 vom 3. September 1913.)
i

Ofen mit stehenden Retorten und unter den Retorten liegenden

Generatoren zur Zuführung des Kokses aus den Retorten in heißem

Zustande. Bunzlauer Werke Lengersdorff & Co. , Bunzlau i . Schl .

- Die Generatormündung liegt auf

der Retortenseite, die Aschenöffnung

jedoch auf der Rekuperatorenseite.

Der Raum zwischen den Genera-

toren wird durch die Dampfkessel

zur Erzeugung des Generator- und'

Mischgasdampfes ausgenutzt. Im

Hals b der Generatoren a wird der

heiße Koks aufgegeben, und durch

denAbgangc wird das Kohlenoxyd-

gas den einzelnen Retortenreihen

oder -gruppen d zugeführt. In

jeder Retortenreihe oder -gruppe d

ist über den Generatoren ein

Rekuperator e angeordnet, dessen

Abgase die vorgewärmte Luft für

den Brenner c¹ liefern. Als Vorteil

gegenüber der seitlichen Lage der

Generatoren soll sich aus dieser

Anordnung ergeben, daß der zu jeder Retortenreihe oder -gruppe an-

geordnete Rekuperator als Verlängerung des Retortenraumes aufzufassen

ist und die gleichmäßige Wärmewiedergewinnung für jede Retortenreihe

oder -gruppe sichert, was bei den bisherigen Öfen nicht möglich sein

soll. (D. R. P. 293064 vom 5. Januar 1915.) i

b

Die Formeln zur indirekten Analyse von Generatorgas. Fritz

Hoffmann. (Chem.-Ztg. 1916, S. 81.)

-

Lösungsmittel für den Kesselstein in den Kühlelementen von

Oberflächenkondensatoren und ähnlichen Einrichtungen aus Messing

oder Kupfer. Carl Walter Baumann , Düsseldorf-Unterrath. Dieses

Mittel soll die zerstörenden Wirkungen der bisher als Kesselsteinlösungs-

mittel verwendeten Salzsäure auf das von Kesselstein behaftete Metall

(Messing oder Kupfer) beseitigen, und zwar dadurch, daß der Salzsäure

ein Zusatz von Quecksilberchlorid gegeben wird. Man setzt das Mittel

zweckmäßig aus 2 T. Wasser, 1 T. Salzsäure und 0,01 T. Quecksilber-

chlorid zusammen. Es überzieht die durch die Salzsäure von Kessel-

stein befreiten Metallflächen mit einem dünnen Amalgamüberzuge,

welcher von der Salzsäure nicht angegriffen wird und daher eine

Schutzschicht gegen die Zerstörung des Metalles selbst bildet. (D.R. P.

293256 vom 7. August 1915.) i

Verwendung des Aluminiums als Mittel gegen Kesselsteinbildung

*) Vergl. Chem. - Ztg. Repert. 1916, S. 282. 1) Ebenda 1913, S. 470. in Dampfkesseln. J. Pouget. (Chem.-Ztg. 1916, S. 40.)
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17. Glas. Keramik. Baustoffe.*)

-

Vorrichtung zum Fertigblasen vorbereiteter Hohlglaskörper

mittels Wasserdampfes. Akt. - Ges. Glashüttenwerke Adler-

hütten, Penzig bei Görlitz. Die Seitenwände der Form können

zwischen der feststehenden, mit einem nassen Deckel versehenen Kopf-

form und der ebenfalls fest-

stehenden Bodenform wäh-

rend des Ausblasens des

Külbels um den Hohlglas-

körper gedreht werden. Zu

dem Zwecke sind die Seiten-

wandungen der Fertigform 2

auf ihrer Bodenplatte 28 in

Kugellagern 29 drehbar ge-

lagert. Die Fertigform ist

mit einem Handgriff 30 ver-

sehen , damit sie um den

Formling gedreht werden

31 32

30

29
29.

28

Verbrennung der aus denselben entweichenden Destillationsprodukte des

Sägemehls herbeiführt. (D. R. P. 293221 vom 1. Juli 1914.) i

Massenaufbereitung bei der Herstellung von Mosaikplatten.

H. Kampff. Ein Hauptfehler wird vielfach begangen in der un-

zweckmäßigen Befeuchtung der Masse. Verf. empfiehlt, den Feldspat

und den etwa benötigten Quarz auf einer Naßtrommel mit Wasser

feinzumahlen. Die weitere Verarbeitung mit den Versatzstoffen geschieht

sodann auf einem liegenden Tonschneider. Die Masse wird hierauf

getrocknet, gemahlen und entweder mit Wasserdampf oder mittels ganz

feinen Sprühregens in einer Mischtrommel angefeuchtet. Es genügt

schon ein längeres Lagern der Masse in einem feuchten Keller. (Keram.

Rundsch. 1916, S. 48.)
•

sm

Herstellung von gegossenen Schlackensteinen. Wärme-Ver-

wertungs-Ges. m. b. H., Siemensstadt b. Berlin. Die Kühlflüssig-

keit wird durch die Mäntel der hohlwandigen Kühlbehälter mit so

hoher Geschwindigkeit getrieben , daß eine schädliche Dampfblasen-

kann. Die ebenfalls mitHand- bildung in den Behältern vermieden wird. (D. R. P. 291 108 vom

6. Januar 1914.)
griff 32 versehene Kopfform

31 ist in der üblichen Weise

mit der Fertigform 2 ver-

bunden. Nachdem der Form-

ling in die Fertigform ein-

gesetzt ist und das Blasen

durch den sich entwickelnden Wasserdampf begonnen hat, wird der

Formling mittels der Kopfform und der Bodenplatte festgehalten , und

die Seitenwände der Fertigform werden abwechselnd nach beiden

Richtungen gedreht. Der Wasserdampf entwickelt sich selbsttätig durch

Auflegen eines mit Wasser getränkten Asbestdeckels auf die Fertigform .

(D. R. P. 292853 vom 29. März 1914.) i

Das Jenaer Glas und der Krieg. E. Zschimmer. (Chem.-Ztg.

1916, S. 7.)

Beitrag zur raschen Beurteilung des sogen. Antimonglases.

Jaroslav Milbauer. (Chem.-Ztg. 1916, S. 108.)

Herstellung stark porösen Steingutes. Ewald Goltstein , Bonn.

- Die Masse wird mit feinpulverisiertem Metall gründlich gemischt,

ehe sie durch Formen oder Gießen gestaltet wird. Beim Brennen soll

sich das Metall oxydieren, und es sollen dadurch Poren entstehen. In

erster Linie soll sich Aluminium für dieses Verfahren eignen, weil sein

spezif. Gewicht ungefähr dem der Tonmasse entspricht und es sich

durch Oxydation in Tonerde verwandelt. Das so hergestellte Steingut

soll keine Spannungen aufweisen und unglasiert zum Filtrieren benutzt

werden können. (D. R. P. 293 253 vom 24. Dezember 1915.) i

-

Wärmetechnische Berechnung eines Gaskammerofens zum

Brennen von Schamottewaren. L. Litinsky. Für die Beurteilung

der Leistungsfähigkeit eines Gaskammerofens ist die Berechnung der

Gasausbeute, des Nutzeffektes des Generators, der theoretisch erreich-

baren Höchsttemperatur, der Dimensionen des Ofens, des Brennstoff-

verbrauchs, der Verbrennungsprodukte, der Kanalquerschnitte, der

Generatoren und des Schornsteins erforderlich. Verf. führt diese Be-

rechnungen an dem Beispiel eines Gaskammerofens zum Brennen von

Schamottewaren durch. (Feuerungstechnik 1915, Bd. 3, S. 117-120,

131-133.)

-

rl

Herstellung von Formlingen für Wärmeschutzzwecke. Josef

Oettershagen, Berlin. Der aus den Gaszügen hinter den Hoch-

öfen entfallende frische Gichtstaub wird zur Abscheidung ungebundener

Eisenbeimengungen aufbereitet, in seiner Zusammensetzung durch Bei-

mengungen von Tonerdeverbindungen und brennbaren Stoffen ergänzt,

in bekannter Weise geformt und getrocknet und danach in einem

Ofen unter Verwendung von Abgasen der Feuerung mit Luft-

überschuß bei mäßiger Temperatur durchglüht und gebrannt. Die bei

diesem Verfahren entfallenden Staubmengen und Bruchstücke aus dem

Brennofen werden von neuem aufbereitet und unter Zusatz von Tonen

und Bindemitteln als streichfähige Masse ausgebildet. Man verfährt im

einzelnen wie folgt : Die Gasschlämme oder der trocken gewonnene

Staub werden unter Einwirkung von Wasser , Setz- und Siebvorrich-

tungen und Magnetscheidern aufbereitet. Der Rohstoff wird mit Ton

und Tonsilicaten und brennbaren Stoffen , wie Sägemehl in etwa

gleichem Gewicht vermischt, durchgeknetet und in die gewünschten

Formen gepreßt. Die Formlinge werden in einem Ofen in der Weise

gebrannt, daß seine Feuergase mit Luftüberschuß durch die versetzt

aufgeschichteten Formlinge geschickt werden, wobei die erforderlichen-

falls verstärkte Verbrennungsluft das Durchglühen der Formlinge unter

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 261.

Beitrag zur Angreifbarkeit von Beton durch Sulfate. A. Sartori.

(Chem.-Ztg. 1915, S. 957.)

Zerstörung von Beton durch Schwefelwasserstoff. Heyer.

(Chem .-Ztg. 1916, S. 102.)

Verbesserung von Portlandzement durch Zusatz von Granit-

oder Dioritmehl zum fertigen Zement. Emilio Longan, Aytona

in Spanien. Die Erfindung bezweckt, die Abbindefähigkeit des

Portlandzements zu vermehren und ihn zur Verwendung als Straßen-

pflaster und zu Unterwasserbauten geeignet zu machen, und zwar da-

durch, daß der freie Kalk im Portlandzement abgebunden wird. Dieses

Ziel soll dadurch erreicht werden, daß das dem Zement zugesetzte

Granit- oder Dioritmehl vor dem Zusatz mindestens 2 Std. lang auf

etwa 1000 ° C. erhitzt wird , wodurch dessen Gehalt an wirksamer

Kieselsäure erheblich vermehrt werden soll , die den freien Kalk des

Zementes abzubinden vermag. Auch wird durch die hohe Temperatur

die Zerreiblichkeit der genannten Gesteine erheblich erhöht, so daß sie

inniger mit dem Zement vermischt werden können. Man kann auch

Beton auf die Weise herstellen, daß man als Füllstoffe zu dem in dieser

Weise behandelten Portlandzement gebrannte Stücke von Granit oder

Diorit verwendet. Zu den

unter den Gattungsnamen

Granit und Diorit zusammen-

gefaßten Gesteinen werden

hier Quarz, Chalcedon, Gneiẞ,

Kalifeldspat, Andean, Labra-

dor, Kalk-Natronfeldspate,

chrysolithartige, hornblende-

artige und glimmerartige

Gesteine gerechnet. Die Ab-

bildung zeigt einen für die

Behandlung der Gesteine ge-

eigneten Ofen, welcher durch

Gas beheizt wird. Der Ofen a

hat im Innern ein schräges

Rohrb aus Gußeisen oder

dergleichen, welches von der

Gasflamme umspült wird.

Derjenige Teil dieses Rohres, welcher sich in der Nähe des Feuerraumes a¹

des Ofens befindet, wird durch eine Decke oder einen Mantel a2 aus

feuerbeständigem Stoff geschützt. Mittels geeigneter Röhren kann man

einen Luftstrom durch das im Rohr b befindliche Gestein schicken.

Im allgemeinen soll die Länge des Rohres b nicht 7 m und der Durch-

messer nicht 70 cm überschreiten, während die Dicke seiner Wandungen

nicht mehr als 20 cm betragen soll. An den kühlsten Stellen des

Rohres muß eine Temperatur von 1000 ° C. erreicht werden. Das

Gestein wird bis auf etwa 10 cm Stückgröße zerkleinert, darauf durch

den Trichter b¹ in das Rohr b eingeführt und mindestens 2 Std. einer

Temperatur von 1000 ° C. unterworfen. Das Gestein wird dann am

unteren Ende des Rohres b entnommen, in feines Pulver verwandelt

und innig mit dem Zement vermischt, welcher sich gleichfalls in pulve-

risiertem Zustande befindet. (D. R. P. 293 124 vom 4. Aug. 1914.) i

Herstellung eines wasserdichten Zementes durch Vermahlen

der Klinker mit wasserabstoßenden Mitteln. ) A. M. H. Hansen

und M. Chr. Joh. Neve , Hamburg. (D. R. P. 293 266 vom

31. Januar 1912.) i

¹) Chem.-Ztg. Repert. 1913, S. 591 ; Franz. Pat. 453751 .
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30. Eisen.*)

-
Wärmeökonomie bei Darstellung des Eisens. Carl Otto.

Von den mancherlei vorgeschlagenen Methoden der direkten Eisen-

und Stahlerzeugung haben nur diejenigen wirklichen Erfolg zu ver-

zeichnen, die zur Unterhaltung des Ofenfeuers ein verhältnismäßig

kräftiges Gebläse , also Überdruck, anwenden. Da Hoch- und elek-

trische Öfen nur Roheisen, die nach dem direkten Verfahren arbeitenden

aber beim Vorhandensein eines genügend gekohlten Schmelzbades un-

mittelbar gebrauchsfertigen Flußstahl geben, ist der ökonomische Erfolg

auf seiten der letzteren, zumal sie sich auch im Kohleverbrauch über-

legen zeigen ; denn sie beanspruchen für die eigentliche Reduktion nur

ein Drittel der vom Hochofen verlangten Kohle. Auch kann ihr Re-Auch kann ihr Re-

duktionsmittel minder kostspielig sein. (Feuerungstechnik 1915, Bd. 3,

S. 93-96.) rl

Stahl aus Erz. Carl Otto. Der nach dem Verfahren von

ERNEST HUMBERT und AXEL HETHEY unmittelbar aus Erz dargestellte

Stahl kommt zwar bezüglich seiner Qualität guter Massenware gleich,

bleibt aber wegen seines Mangangehaltes hinter unseren marktgängigen

Messer- und Scherenstahlen weit zurück. Diese direkte Stahlerzeugung

ist in erster Linie an die Beseitigung der Dissoziationsspannung ge-

bunden, die am besten rein mechanisch durch Absaugen oder Vor-

treiben des Gases, weniger gut durch scharfen Essenzug herbeigeführt

wird. Außerdem muß ein kohlenstoffhaltiges Schmelzbad vorhanden

sein, das okkludiertes Kohlenoxyd zur Reduktion verbliebener Oxydul-

reste vorschickt ; die Temperatur des Bades darf deshalb nicht über

1400° C. hinausgehen. Zur Beschleunigung und Kräftigung der

Absorptions- und Reduktionsvorgänge muß der Ofen unter Druck

gestellt werden. (Feuerungstechnik 1915, Bd. 3, S. 129-131 .) rl

Das Beizen von Eisen. Tbeorie und Praxis. C. Hering.

Die Walzhaut auf Blechen , Draht, Rohren usw. wird gewöhnlich mit

Säure abgebeizt. Verf. zeigt, daß sich die Schalen von Fe3O4 gar-

nicht in Schwefelsäure lösen, beim Beizen löst sich also das gute Metall

unter der Walzhaut und verbraucht Säure. Anders wirkt die elektro-

lytische Beizerei . Hierbei ist das Eisenstück Kathode, vom Eisen wird

also nichts aufgebraucht, der Wasserstoff reduziert die Walzhaut zu

niederen Oxyden , die abfallen oder sich lösen. (Metall. and Chem.

Eng. 1915, Bd. 13, S. 785.) u

Die Wirkungen von Titan auf die magnetischen Eigenschaften

des Eisens. P. Applegate. - Wird ein nicht magnetisiertes Eisen-

stück, in dem die Moleküle keine bestimmte Anordnung besitzen, einer

elektrischen Spannungsperiode unterworfen, so nehmen die magnetischen

Moleküle eine bestimmte Ordnung an. Ein Teil der magnetisierenden

Kraft wird zur Überwindung der molekularen Friktion aufgebraucht

und heißt >>Hysteresis -Verlust . Ein Zusatz von weniger als 1 % reinen

Titans zu reinem schwedischen Kohleeisen vermindert bis auf ein ge-

ringes Maß die Hysteresisverluste, während ein höherer Prozentsatz

eine Zunahme bewirkt. Durch längeres Glühen bei 760 ° C. werden

Legierungen von Titan und Eisen nicht erheblich weicher. Löst man

die im Handel befindlichen Titanlegierungen in Eisen, so erhält man

ein magnetisch viel ärmeres Metall als mit reines Titan enthaltenden

Legierungen. Die Induktivität reinen schwedischen Kohleneisens wird

durch geringe Mengen reinen Titans erhöht. (Elektrochem. Ztschr.

1915 , Bd. 22, S. 116-117, 141-145.)

-

pu

Kupolofen mit rechtwinklig zum Metallbeschickungsschacht

liegendem Sammel- und Feuerungsraum für gleichzeitige oder ab-

wechselnde Koks- und Gas- oder Ölfeuerung. Wilhelm Lauten-

schläger, Frankfurt a. M. Die Abbildungen zeigen einen senk-Die Abbildungen zeigen einen senk-

rechten Längsschnitt und einen senkrechten Querschnitt durch den

Ofen. In den Schacht wird das Schmelzgut ohne festen Brennstoff

eingebracht und der zur Erzeugung der Schmelzhitze erforderliche Koks

in den Raum A gefüllt. Der Wind wird durch eine oder mehrere

11ind

OI

D

Abb. 1. Abb. 2.

A

Düsen in den Raum A geblasen.

Die Feuerungsgase treffen nun in

einer Stichflamme auf das im

Schachte C stehende Metall und

ziehen dann durch den Schacht C

ab. Das Schmelzen geschieht nun

wie im Kupolofen , jedoch ohne

daß das Schmelzgut mit dem Koks

in Berührung kommt. Der Sammel-

D für das geschmolzene

Metall liegt unterhalb des Brenn-

stoffraumes. Sobald das Metall schmilzt, läuft es nach dem Sammel-

raum D. Weiter erforderlicher Koks zur Erzeugung der Schmelzhitze

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 253.

S

raum

•

wird durch eine Füllöffnung F dem Brennraume zugeführt. Durch

die Feuerung aus der Öldüse im Sammelraum kommt der Koks rasch

in Glut, so daß das Gebläse angesetzt werden kann. Der Boden des

Brennraumes ist mit Löchern B versehen , und die Öffnung vom

Brennraum nach dem Schacht kann durch einen Schieber 7 ab-

geschlossen werden. Wird dieser Schieber geschlossen, so treten die

Verbrennungsprodukte durch die Öffnungen B des Bodens, bestreichen

das Schmelzbad, erhitzen es stärker und ziehen dann vom Sammelraum

nach dem Schachte. Es kann also in dem Ofen nicht nur geschmolzen,

sondern auch gefrischt werden. Der Abstich des geschmolzenen Metalles

erfolgt an der Herdsohle des Sammelraumes bei S. (D. R. P. 292519

vom 22. Juli 1913.)
i

Vorrichtung zum Zerstäuben von Hochofenschlacke. Richard

Bock, Troisdorf b. Cöln. — Die Schlacke wird durch Zentrifugalkraft

gegen eine durch eine Wasserschicht gekühlte Wand geschleudert, so

daß die Schlacke dort etwas abgekühlt wird, während das Wasser ver-

dampft und trockene Schlackenteilchen entstehen , die sich leicht ver-

mahlen lassen . (D. R. P. 292841 vom 21. Oktober 1914.) Z

Zur Selbstkostenfrage der heutigen Martinverfahren. Schöm-

burg. - Die Ersparnisse, die beim Martinofen sich erzielen lassen,

betreffen den Verbrauch an Kohle oder Fremdgas, die Haltbarkeit der

Ofen , die Verringerung des Ferromanganverbrauchs und anderer Zu-

sätze und den Rückgewinn an verkäuflicher Phosphatschlacke. (Feuerungs-

technik 1915, Bd. 3, S. 146-148, 154-157 .) rl

-

Abb. 1

Mit feuerfesten Steinen auszusetzendes gekühltes Metallgerippe

für Martinofentüren, welches mit Zu- und Ableitung für das Kühl-

mittel versehen ist. Paul Müller, Crefeld. Die Abbildungen

zeigen die Tür in Aufriß und wage-

rechtem Schnitt. Die Teile a , b

und c bilden das gekühlte Ge-

rippe , welches mit Zu- und Ab-

leitung für das Kühlmittel ver-

sehen ist. In dieses Gerippe

werden die feuerfesten Steine ein-

gebaut. Die ohne Zerlegung des

Gerippes auszuwechselnden Form-

steine können aus einem oder

mehreren Teilen bestehen und zur

Erzielung eines festeren Sitzes im

Gerippe und eines dichteren Ab-

schlusses auf allen Seiten mit Feder

und Nut versehen werden. In

Abb. 1 ist das Einlegen zweier

verschiedener Steine d und g dar-

gestellt. Von bekannten Ofentüren

soll sich die vorliegende dadurch

unterscheiden , daß das Gerippe

vollständig gekühlt und daher dem

Verschleiß durch Verbrennen nicht

unterworfen ist. Auch braucht das

Gerippe beim erstmaligen Aussetzen und späteren Auswechseln nicht

auseinandergenommen zu werden; letzteres kann vielmehr während des

Betriebes geschehen. (D. R. P. 292924 vom 10. Januar 1913.)

--

Abb. 2

i

Härten kleiner Stahlstücke. Kleine , zur Härtung rotglühend

gemachte Stahlstücke springen sehr leicht beim Eintauchen in Wasser.

Dieser Übelstand läßt sich durch Aufgießen einer dünnen Ölschicht

auf das Wasserbad vermeiden. Eine innen zähe, außen aber glasharte

Beschaffenheit erzielt man , wenn man den rotglühenden Gegenstand

durch Wasser hindurch in eine Ölschicht bringt. Bei größeren Gegen-

ständen vermeidet man die Ansammlung von Dampfblasen im Wasser-

bade durch kräftige Bewegung der in letzterem enthaltenen Flüssigkeit.

(Elektrochem. Ztschr. 1915, Bd. 22, S. 66-67.) pu

-
Motorwagenstahl. S. Kern. Verf. erhielt ohne Zugabe der oft

empfohlenen teuren Metalle oder Legierungen aus reinen Rohmaterialien.

einen Tiegelguẞstahl, welcher sich zum Bau von Motorwagen als vor-

züglich erwies. Die Charge bestand aus 40 T. russischem Puddeleisen,

60 T. Stahlspänen und 1 T. Nickel . Hierzu wurden 0,10 T. Ferromangan

(80 % Mn) zugesetzt. Vor dem Ausstoßen der Charge wurden 1 T.

Silicium-Spiegeleisen (12 % Si und 18 % Mn enthaltend), 0,15 T. Ferro-

silicium (etwa 50 % Si enthaltend) und 1 T. Ferromangan (80 % Mn)

zugesetzt. Der Stahl enthielt 0,45 % Kohlenstoff, 0,48 % Mangan, 0,30 %

Silicium und hatte eine Zugfestigkeit von 45 t auf den Quadratzoll .

(Chem. News 1915, Bd. 112, S. 322.)
CS

Verlag der Chemiker-Zeitung Otto v. Halem in Cöthen (Anhalt), Druck von August Preuß in Cöthen (Anhalt).
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1. Geschichte der Chemie.*)

Zwei Jubiläen. G. Cohn. Es handelt sich um das 25jährige

Jubiläum der BEHRINGSchen Serumtherapie und das 50jährige von

KEKULÉS Benzoltheorie. (Pharm. Zentralh. 1915, Bd. 56, S. 755.) s

Die Geschichte der Strukturchemie und ihre Bedeutung für

die wissenschaftliche Pharmakologie. Eine pseudohistorische Studie.

(Chem.-Ztg. 1916, S. 101.)

Über die von August Kekulé vor 50 Jahren aufgestellte Theorie

der aromatischen Verbindungen. C. Graebe. (Chem.- Ztg. 1915, S. 980.)

Zur Geschichte der Volumengewichtsermittlung. Hermann

Schelenz. Edmund O. von Lippmann. H. Meyer. (Chem.-

Ztg. 1915, S. 913, 985 ; 1916, S. 329.)

Chemisches und Technologisches aus kunstgeschichtlichen

Quellenschriften. Edmund O. von Lippmann. (Chem.-Ztg. 1916,

S. 3, 26, 48 )

Grundzüge der Geschichte der Chemie. Richtungslinien einer

Entwicklungsgeschichte der allgemeinen Ansichten in der Chemie. W.

Herz. Gr. 8°. 142 S. 5 M. F. Enke, Stuttgart.

Geschichte der organischen Chemie von ältester Zeit bis zur

Gegenwart. Edv. Hjelt. Gr. 8°. 560 S. 16 M. F. Vieweg & Sohn,

Braunschweig.

Totenschau des Jahres 1915. (Chem.-Ztg. 1915, S. 993.)

Heinrich Debus t. (Chem.- Ztg. 1915, S. 961.)

Hugo Schiff +. M. B. (Chem.- Ztg. 1916, S. 37.)

Zur Erinnerung an Ernst Ludwig. R. v. Zeynek. (Österr. Chem.-

Ztg. 1915, Bd. 18, S. 182-184.) r

Karl Olszewski †. J. P. Kuenen. (Ztschr. komprim. u . flüss. Gase

1915, Bd. 17, S. 81-85.) as

Paul von Seybel †. Friedrich Dörner. (Österr. Chem.- Ztg.

1915, Bd. 18 , S. 184.) r

Guido Goldschmiedt (1850-1915) . Ernst Zerner. (Österr.

Chem.-Ztg. 1915, Bd. 18, S. 145-148.)

Die

auch sein anderer Sohn, Apotheker Dr. KARL DIETERICH, eingetreten

war, wurde bald darauf, 1898, das Unternehmen in eine Aktiengesell-

schaft mit einem Betriebskapital von 1 Mill . M umgewandelt. Privat-

dozent Dr. KARL DIETERICH übernahm die alleinige wissenschaftliche

und technische Leitung der Fabrik, während HANS DIETERICH die

kaufmännische Leitung übertragen wurde. Geheimrat EUGEN DIETERICH

stand seinen Söhnen weiter zur Seite , bis ein plötzlicher Tod ihn

1904 dahinraffte. April 1916 folgte ihm sein Sohn HANS in den Tod,

der krankheitshalber am Anfang des Weltkrieges aus der Firma aus-

geschieden war. Dr. KARL DIETERICH hatte seitdem die technische und

kaufmännische Leitung, in letzterer unterstützt von den langjährigen

Prokuristen BÜTTNER und Zimmer. Auch nach dem Tode EUGEN

DIETERICHS nahm die Fabrik einen weiteren gewaltigen Aufschwung.

So waren 1914 vor dem Kriege insgesamt etwa 300 Personen angestellt;

außer dem ersten Betriebsleiter, Prokurist Dr. KERKHOF, waren 1914

7 approbierte Chemiker und 11 Chemotechniker tätig. Die Grundstücke

des Unternehmens bedecken einen Flächenraum von 21000 qm.

Firma, die Filialen in Berlin, Wien, New York, London, Antwerpen

und Paris hatte, exportierte in Friedenszeiten nach allen Ländern der

Welt. Gegenwärtig werden in der Fabrik Helfenberg jährlich für rund

1 Mill. M medizinische Drogen und Rohstoffe zu inneren und äußeren

Medikamenten verarbeitet. Von den inneren Medikamenten stehen an

erster Stelle die bekannten indifferenten Eisen- und Eisenmanganverbin-

dungen, besonders auch die alkoholfreien, kohlensäurehaltigen Eisen-

manganpräparate , wie » Blutan« , ferner die Jod- und Bromeiweiß-

körper und brausenden Öle, die modernen CREDÉSchen Silberpräparate

und endlich die Darmregulierungsmittel, vor allem >> Regulin << und

>>Sennatin«. Von äußeren Helfenbergschen Präparaten sind die Pflaster

hervorzuheben, vor allem die Kautschukpflaster, die äußerlichen Alkohol-

präparate, Salben, Salbenmulle, Pasten, medizinischen Seifen, die Kohlen-

säurebäder » Brausan<«< , die imprägnierten medizinischen Papiere, Reagenz-

stoffe genannt. Erwähnt sei ferner das »Normalin«, ein wohlbekömm-

liches Chlorcalciumpräparat. Von den Kriegspräparaten seien angeführt

Gedenkworte zu Hagers 100. Geburtstag. H. Schelenz. (Pharm . die Russensalbe und das Russenpulver, die Mückensalbe, Trinkwasser-

Zentralh. 1916, Bd. 57, S. 143.)

-

S

Chemische Fabrik Helfenberg A.-G. vorm. Eugen Dieterich,

Helfenberg bei Dresden. Diese bekannte Fabrik ist aus kleinen

Anfängen hervorgegangen. Ihr Begründer EUGEN DIETERICH, ein

Apotheker und Chemiker aus der Schule LIEBIGS, kam 1869 nach Helfen-

berg und richtete dort ein chemisches Laboratorium ein, mit der Ab-

sicht, pharmazeutische Präparate, die in Apotheken tagtäglich verlangt

und jedesmal nach Bedarf verfertigt wurden, in großem Maßstabe her-

zustellen und gebrauchsfertig an die Apotheken abzugeben. So wurde

eine wesentliche Verbilligung und zugleich eine erhebliche Verminderung

der Arbeitslast anderer kleinerer Arbeitsstätten erreicht, ohne daß dadurch

die Garantien, die gerade durch die Herstellung der Medikamente in

Apotheken gegeben sind, eine Einbuße erlitten . DIETERICH wurde

trotzdem von einigen Inhabern veralteter Privilegien hart bedrängt, und

diese setzten es durch, daß sein Laboratorium gerichtlich geschlossen wurde.

Er ergab sich aber nicht, kämpfte wacker mit der Feder für sein Recht und

blieb schließlich Sieger. Die Aufträge mehrten sich bald und EDUARD

SCHNORR VOn Carolsfeld trat als Teilhaber und kaufmännischer Leiter

ein. EUGEN DIETERICH behielt die technische Leitung und erübrigte

nunmehr auch Zeit zu wissenschaftlichen Forschungen, aus denen neue

wertvolle Präparate und im Großbetriebe herstellbare Arzneimittel hervor-

gingen. Der bisherige Kleinbetrieb wandelte sich jetzt allmählich in

einen Großbetrieb um. Als 1887 SCHNORR VON CAROLSFELD aus der

Firma ausschied, hatte die Fabrik bereits einen gefestigten Weltruf, und

EUGEN DIETERICH, in der kaufmännischen Tätigkeit von seinem Sohn

HANS DIETERICH unterstützt, leitete allein die Fabrik. Nachdem 1895

*) Vergl. Chem. -Ztg. Repert. 1916, S. 149.

tabletten, Durstlöscher, Seltatabletten und der Waschersatz >> Helfin <<.

Schließlich sei noch auf das »Motol « ¹ ) hingewiesen. Aus den Labora-

torien der Firma sind zahlreiche wissenschaftliche Werke hervorgegangen.

Von 1885 bis 1895 erschienen 10 Bände >> Helfenberger Annalen <«< ,

herausgegeben von EUGEN CIETERICH, von 1896 bis 1905 eine Fort-

setzung der Helfenberger Annalen unter Leitung von Dr. KARL DIETERICH.

Die Morphinbestimmungsmethode von EUGEN DIETERICH ist seinerzeit

in das deutsche Arzneibuch aufgenommen worden. Die Harzunter-

suchungsmethoden von Dr. KARL DIETERICH haben ebenfalls zum Teil

dem deutschen Arzneibuch zur Grundlage gedient, zum Teil sind sie

unverändert in die schweizerische Pharmakopoe übergegangen. Von

weiteren Werken sei die »Analyse der Harze« von Dr. KARL DIETERICH

sowie das »>Neue Pharmazeutische Manual< erwähnt, von dem die

ersten 9 Auflagen von EUGEN DIETERICH, die 10. und 11. Auflage von

Dr. KARL DIETERICH herausgegeben wurden. (Erweiterter Sonderabdruck

aus dem Werke »Das Königreich Sachsen , 2. Auflage 1915/16.) r

50-jähriges Bestehen der Firma Ehrich & Graetz. (Chem.-Ztg.

1916, S. 41.)

-

Ein Beitrag zur Geschichte der Bienen und ihres Wachses.

H. Fischer. Verf. gibt einen kurzen Abriß der ältesten bekannten

schriftlichen Nachrichten über die Biene und das Bienenwachs. Sowohl .

Griechen als Römer wie Phönizier kannten bereits die Technik der

Wachsbleiche, worüber PLINIUS und DIOSKORIDES berichten. Verf. be-

spricht ferner noch die Rolle des Wachses in der Industrie des Alter-

tums zur Erzeugung von Kerzen , Gemälden und Plastiken. (Ztschr.

öff. Chem ., Bd. 20, S. 313.)

¹) Vergl. Chem. -Ztg. Repert. 1916, S. 186.

CS
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11. Anlagen. Kraft- und Arbeitsmaschinen. Apparate.")

Die wirtschaftliche Annäherung an das Deutsche Reich und

die chemische Industrie. (Sonderabdr. a. d . Österr. Chem.-Ztg. 1915,

Nr. 9, 12, 13, 14 und 15.)
r

Die Arbeiterfrage in der chemischen Industrie nach dem

Kriege. K. Thelen. Besemfelder. (Chem .-Ztg. 1915, S. 951.)

Entwicklungsmöglichkeiten der chemischen Industrie in Bul-

garien. II. (Chem.-Ztg. 1916,. S. 125.)

Die chemische Industrie der Niederlande unter der Einwirkung

des Krieges. (Chem.-Ztg. 1915, S. 965.)

Die Chemische Industrie Rußlands und der Krieg. II. (Chem.-

Ztg. 1916, S. 61 , 82.)

Der Außenhandel der Vereinigten Staaten von Amerika im

ersten Kriegsjahre. (Chem.- Ztg. 1916, S. 115.)

Erinnerungen an Amerika. Hans Pringsheim. (Chem.-Ztg.

1916, S. 133.)

Die Verwertung unserer städtischen und industriellen Abfall-

produkte. P. Rohland. (Österr. Chem.-Ztg. 1916, Bd . 19 , S.10—12.) r

Dichtung wasserführender Schichten im Bergbau durch zwei

aufeinander wirkende Lösungen. Albert Abraham, Marehin in

Belgien. Zunächst wird die erste Lösung eingetrieben, alsdann wird

eine indifferente Flüssigkeit eingeschaltet und darauf erst die zweite

Lösung eingeführt. (D. R. P. 292904 vom 27. Februar 1913.) i

Aluminium als Baumaterial für Apparate der chemischen In-

dustrie. Otto Bechstein. (Chem. Apparatur 1916, Bd. 3, S. 17—19.) r

Über Metallersparnis und Ersatzbaustoffe im Lokomotivbau.

Höfinghoff. (Chem.-Ztg. 1916, S. 111.)

Über Lagermetalle im Eisenbahnbetriebe. Halfmann . (Chem.-

Ztg. 1916, S. 111.)

Dichtungsmaterial zum Abdichten von sich bewegenden

Maschinenteilen. Dr. Heinrich Traun & Söhne vorm. Harburger

Gummi-Kamm-Co., Hamburg. Feine Späne aus Blei oder anderem

Weichmetall werden in solchem Verhältnis mit einer Gummimischung

innig vermengt und zusammenvulkanisiert, daß der fertige Körper die

Wärmebeständigkeit des Metalls und die Elastizität des Gummis besitzt.

(D. R. P. 292678 vom 14. Juni 1913.)

Über Rohrleitungen. Fritz Krull.

S. 1033-1035.)

Z

(Seifenfabr. 1915, Bd . 35,

r

Über die Wärmeübertragung von strömendem überhitztem

Wasserdampf an Rohrwandungen und von Heizgasen an Wasserdampf.

R. Poensgen. (Ztschr. Ver. d. Ing. 1916, Bd. 60, S. 27—32.) r

ÜberVerdampfapparate. Oskar Nagel. (Chem. Apparatur 1915,

Bd. 2, S. 293-295.) r

Gauhe,Kollergang mit angetriebenem Teller und Läufer.

Gockel & Cie., G. m. b. H., Oberlahnstein a . Rh. Der Kollergang

des Hauptpatentes 284747 ist hier dahin abgeändert, daß die den

Verschlußkolben umfassende Entladerutsche zusammen mit dem achsial

aus der Entleerungsöffnung des Tellers zurückgezogenem Verschluß-

kolben um eine wagerechte Achse gedreht werden kann. (D. R. P.

292604 vom 21. Oktober 1915, Zus. zu Pat. 284747.) i

Mühlen für die Vermahlung von Stroh, Trockenkartoffeln , Ab-

fällen usw. J. E. Brauer-Tuchorze. (Chem. Apparatur 1916, Bd. 3,

S. 15-17.) r

Verfahren und Vorrichtung zum Sterilisieren von Flaschen u. dgl.

mittels auf mindestens 60 ° C. erhitzter Sterilisierflüssigkeit. Zahn-

Manufacturing Company, Buffalo, V. St. A. Den Flaschen wird

Luft entgegengeführt, welche die aus der heißen Sterilisierflüssigkeit

austretenden Flaschen abkühlt und, nachdem sie an diesen und an den

Wandungen einer in den Sterilisierbehälter eintauchenden Einbuchtung

erhitzt und beim Austritt aus letzterer durch Dämpfe der Sterilisier-

flüssigkeit befeuchtet worden ist, die Flaschen vor dem Eintritt in die

Sterilisierflüssigkeit vorwärmt. (D. R. P. 292949 v. 28. April 1914.) i

Dochtbrennerlampe für Heizzwecke, bei welcher zur Erzeugung

von Brenngas die Dochtflamme oben durch ein Sieb begrenzt wird,

welches nach dem Anzünden der Flamme in Stellung gebracht

werden kann. Hans Meissner, Bremen. Das Sieb kann in Ge-

stalt einer enggelochten Platte von außen leicht in der endgültigen

Höhenlage eingeschoben und in Stellung gebracht werden , nachdem

die übrigen Lampenteile in Betriebsstellung gebracht und der Docht

angezündet und eingestellt ist. (D. R. P. 292748 v. 3. März 1914.) i

Verhinderung der Überhitzung des Materials bei der autogenen

Schweißung durch Kühlung. Theodor Kautny, Düsseldorf- Grafen-

berg. Der zu schweißende Körper wird an der Arbeitsstelle in einem

Wasser- oder sonstigen Flüssigkeitsbade so gelagert, daß die zu

schweißende Stelle von der Flüssigkeit überdeckt wird. (D. R. P. 292712

vom 10. Mai 1914.) i

Vom Härten und Stählen. Georg Nicolaus. (Elektrochem .

Ztschr. 1916, Bd. 22, S. 234-236.)

-
Auf der Jagd nach Säuren. H. H. Busher. Es hat sich

herausgestellt, daß eine Natriumbisulfatlösung als Ersatz für H₂SO,

oder eine andere Mineralsäure in solchen chemischen Prozessen dienen

kann, in denen es nur auf die Benutzung der sauren Eigenschaft allein

ankommt. In der Zinnfolienindustrie und in Industrien, wo konzen-

trierte Säuren benötigt werden, können jedoch Bisulfatlösungen an

Stelle von Schwefelsäure nicht verwendet werden. (Chem. News 1916,

Bd. 113, S. 81.) CS

Über die Reinigung von Eisenplatten. M. Morgan. Verf.

begrüßt die Reinigung (Beizen) von Eisenplatten mittels Alkalien , wie

z. B. NaOH an Stelle der H.SO, als bedeutenden Fortschritt. (Chem.

News 1916, Bd. 113, S. 84.)

-

CS

Verfahren und Einrichtung zur Einlagerung verschiedener in

einen Reaktionskompressor nacheinander einzuführender Sekundär-

stoffe in die Einblasedüse. Dipl.-Ing. Rudolf Pawlikowski , Görlitz.

Diese Sekundärstoffe werden in nebeneinander liegenden Einzelräumen

mit derart verschiedenem Durchblasewiderstand gelagert, daß die Reihen.

folge ihres Eintritts durch diese verschiedenen

Größen des Durchblasewiderstandes bestimmt wird.

In den Abbildungen bezeichnen a und b die Zu-

leitungen der verschiedenen Sekundärstoffe, e das

Steuerungsventil des sie einblasenden Druckmittels,

z. B. Preßluft. Entsprechend den zwei Zuleitungen

ist der Düsenraum durch die Trennwände din

zwei parallel geschaltete Kammern zerlegt, in

welche die Sekundärstoffe parallel gelagert vor

Beginn des Einblasens eingeführt werden. Der

Sekundärstoff aus a soll bei dem dargestellten

Ausführungsbeispiel vor dem Stoffe aus b ein-

geführt werden. Die verschiedene Höhe des

Einblasewiderstandes wird bei gleich hoher Schicht-

höhe e und f durch die verschiedene Zahl oder

Lochweite der Platten g und h erzielt. Während

das Düsenventil e noch geschlossen ist und Preẞ-

luft von etwa 50 at in dem ganzen Ringraum um

c herum in der Einblasedüse ruhend enthalten ist,

wird durch a das Zündöl in der kleinen , an a

liegenden Kammer zwischen den senkrechten, radialen Wänden d ein-

bgelagert und in der anderen größeren Kammer durch das Treiböl

Es bildeteingeführt. Nun öffnet sich allmählich die Düsennadel c.

sich eine Druckdifferenz aus, welche sich durch die beiden Ölschichten

hindurch vom Ventilsitz c aus bis zur darüber liegenden Preßluft fort-

pflanzen muß, damit die Masse der beiden Olsorten in Bewegung ge-

setzt wird. (D. R. P. 293010 vom 16. Dezember 1911.) i.

Die Verwendung und Bewertung starrer Maschinenfette in

chemischen Betrieben. H. Winkelmann. (Chem. Apparatur 1915,

Bd. 2, S. 295-298.)

Talk als Schmiermittel. P. Rohland. (Chem. Apparatur 1916,

Bd. 3, S. 6.)

Ölreiniger, bei welchem das Öl durch eine unter dem Öl-

behälter offen brennende Flamme erwärmt wird. Anton Koellner,

Neumühlen bei Kiel. Die Flamme brennt in

einem teller-, topf-, rinnen- oder kastenförmigen

Einbaus, welcher die Flamme behindert, an den

Seitenwänden des Olreinigers emporzusteigen.

Würde bei Olreinigern, in welchen sich Schmutz

und Wasser ablagern, das Öl vom flachen Boden

des Behälters aus erwärmt, so würden am Boden

Dämpfe erzeugt werden, welche das Öl auf

rühren und trübe machen würden. Im Falle

die Flamme Rauch erzeugen sollte , kann man

diesen durch ein Rohr v entweichen lassen.

Die Austrittsöffnung dieses Rohres kann durch

einen Stopfen t vergrößert oder verkleinert

werden, indem man den kegelförmigen Stopfen

höher oder tiefer einstellt. (D. R. P. 292816

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 278.
¿

vom 10. Juli 1914.)
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13. Brennstoffe. Feuerungen. Öfen. Generatoren. Dampfkessel.")

日

Menge in die

feuern dient eine

Über eine Fehlerquelle bei der Elementaranalyse von Kohlen, zufließt.zufließt. Zum Betriebe des Ofens entzündet man das in regelmäßiger

die eine größere Menge kohlensaure Erden enthalten. Knublauch.-

Ca und Mg der Kohle sind häufig zu einem nicht unbedeutenden Teil

an CO gebunden. Bei der Elementaranalyse kommt diese CO2 mit

im Kaliapparate zur Wägung, wodurch der Fehler entsteht, daß der

C-Gehalt stets um 3/11 der an diese Basen gebundenen CO2 zu hoch

ausfällt, was manchmal recht erheblich in die Rechnung fällt. Überdies

berechnet sich, wenn der bei der Elementaranalyse im Schiffchen zurück-

bleibende Rückstand als Asche angenommen wird , der O- Gehalt um

die CO2 der kohlensauren Erden zu hoch und um 3/11 dieser CO2

zu niedrig, so daß 9/11 der CO2 vom O zu subtrahieren sind. (Ztschr.

angew. Chem. 1915, Bd. 28, I, S. 492.)

-

CS

Vorrichtung zum Auffangen von in Rauchgasen befindlichen

Fremdkörpern, bei welcher die Gase auf einen Wasserspiegel ge-

führt werden. Thomas Edward Murray und Charles Benedict

Grady, New York City, V. St. A. Die Rauchgase werden durch

eine Leitung geführt, welche durch eine wasserberieselte Schrägwand,

eine senkrechte, bis unter den Wasserspiegel geführte Wand und zwei

andere Wände gebildet ist und sich allmählich im Querschnitt verjüngt.

(D. R. P. 292498 vom 30. Dezember 1913.) i

Saugzugvorrichtung mit im unteren Teil des Schornsteins ar-

beitender fliegender Rauchgasschraube. Schmidtsche Heiẞdampf-

Gesellschaft m. b. H., Cassel -Wilhelmshöhe. Die Rauchgasschraube b

ist fliegend auf der Welle c

befestigt , welche von einem

Lager d getragen wird. Der

Lagerkörper ruht auf Trägern

g und ist an dem einen seiner

Füße mit einer abwärts-

m

n

g

reichenden Verlängerung

versehen, welche einen Elek-

tromotor e trägt, dessen

Welle bein mit der Welle c

gekuppelt ist. Die gesamten

Lagerungsteile befinden sich

in einem , im unteren Teil

des Schornsteinmauerwerks

vorgesehenen Raum, welcher

mittels einer Platte i gegen

den seitlichen Schornstein-

kanal abgedeckt ist und mittels

einer Tür h, welche jedoch

noch den Zutritt von Kühl-

luft gestattet, verschlossen ist.

Die Platte i ist mit einer

Öffnung k versehen , durch

welche der obere Teil des

Lagerkörpers d hindurchtritt,

und von der sich ein das

obere Halslager und die

Schraubenwelle umgebender,

bis nahe zur Nabe m reichender Luftleitkörper erstreckt , welcher

ständig von einem Kühlluftstrom durchzogen ist und zugleich die

Rauchgase von dem Halslager und der Schraubenwelle abhält. Auch

wird durch diesen Luftleitkörper die Welle e wirksam gekühlt. (D. R. P.

293048 vom 12. März 1914.) i

Abscheidung von Gasen, wie Luft, Sauerstoff und Kohlendioxyd,

aus Kesselspeisewasser in einem mit einem Entgasungskessel ver-

sehenen Speisewasservorwärmer. Emil Eckmann, Erfurt. (D. R. P.

292906 vom 28. August 1914.)

-

i

Schmiede-, Glüh- oder Härteofen mit Öl- oder Teerfeuerung.

Ludwig Conrad Strub, Zürich . Innerhalb dreier übereinander-

liegender Hohlsteine 18, 19 und 20 befinden sich drei nebeneinander-

liegende Kanäle. Der aus den Teilen 1 , 8, 9 und 10 bestehende

mittlere Kanal dient als Vergasungs- oder als Luftzuführungkanal,

während die beiden je aus den Teilen 13 und 15 bestehenden seit-

lichen Kanäle als Gasabzugskanäle dienen. Die Kanalsteine 18, 19

und 20 und die in ihnen vorgesehenen Gas- und Luftkanäle umgeben

den Glühraum 7 von oben, hinten und unten. Die Kanäle 8 und 10

münden mit Öffnungen 6 und 21, welche durch eine Wand getrennt

sind, in den Glühraum 7. In dem Teile 1 des mittleren Kanales be-

findet sich eine Blechschale 2 zur Aufnahme des Öles oder Teeres,

welcher durch eine Rohrleitung 3 aus dem Reservoir 4 der Schale 2

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 290.

11

3

Schale 2 fließen-
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Teer. Zum An-
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72 alsdann diesem

Kanal 1 ent-

steigenden Gase

entströmen durch

die Austrittsöff-

nung 6 in den

Glühraum 7, wo

sie sich mit der

aus dem Kanal 8, 9, 10 durch die Öffnung 21 , einströmenden Sekundär-

luft im hinteren Teile des Glühraumes 7 mischen und zur restlosen

Verbrennung gelangen. Die verbrannten Gase entweichen durch die

Austrittsöffnungen 12 in die beiden unteren Seitenkanäle 13 , strömen

von dort rückwärts und gelangen durch die beiden rückwärtigen Seiten-

kanäle nach oben in die beiden oberen Seitenkanäle 15 , von wo sie

durch 16 zum Kaminabzug 17 gelangen. Die aus dem Glühraum 7

durch die Öffnungen 12 in die Kanäle 13 gelangten verbrannten Gase

erwärmen zuerst die Seitenwände des Kanals 1 , wodurch die Vergasung

immer intensiver wird. Je wärmer der Ofen wird, um so stärker wird

die Luft auf dem durch die Pfeile angedeuteten Wege erhitzt. 30-40

Minuten nach Anfeuerung gerät der Ofen in Weißglut. Sobald der

Ofen eine gewisse Hitze erreicht hat, ist der Primärluftschieber 5 ent-

sprechend zu schließen und der Sekundärluftschieber 11 entsprechend

zu öffnen. (D. R. P. 293 116 vom 28. Februar 1915.)

-

i

Abscheidung der Kesselsteinbildner durch Einwirkung von Licht

auf das Kesselwasser. Carl Klapmeyer, Hannover. Das Wasser

wird vor Eintritt in den Kessel der Einwirkung ultravioletter Strahlen

Die Wasserbehälter a, a,, und a,,, sind untereinanderausgesetzt.

durch Rohre verbunden. Im Innern eines jeden Behälters befindet sich

z. B. eine Quarz - Quecksilberdampflampe b. Die Lichtquellen sind je

an einem Seil aufgehängt, das über eine an einem Bügel d gelagerte

Rolle c läuft , um die Lampen einzustellen. Durch einen Anschluß-

stutzen, ein Ventil oder einen Hahn e fließt das zu reinigende Wasser

d

mm Mm'

au

in der Pfeilrichtung aus einem höher gelegenen Behälter in das Rohrf

mit welchem sämtliche Behälter a durch Ventile g, g,, und g,,, in Ver-

bindung stehen. Soll nur wenig Wasser gereinigt werden, so werden

die Ventile h und h, geschlossen und das Wasser strömt nur in den

Behälter a,. Nach Öffnen des Ventils g, fließt es durch den Ansatz-

stutzen i gegen die Schutzhaube k und durch den unter dieser liegenden

durchlöcherten Trichter in den Behälter a,, steigt mit durch das

Ventile regelbarer Geschwindigkeit in dem Behälter empor, umgibt

die ultraviolettes Licht ausstrahlende Lichtquelle b und fließt schließlich

durch den Auslaufstutzen /, in die mit allen Behältern in Verbindung

stehende Rinne m, von wo aus es unmittelbar in den Dampfkessel

gelangt. Sollen größere Wassermengen gereinigt werden, so werden

die Ventile h und h, geöffnet und das zu reinigende Wasser fließt dann

aus dem ersten Behälter durch das Ventil h in den zweiten Behälter a,,,

steigt in diesem mit derselben Geschwindigkeit empor, umgibt die

Lichtquelle b, wird hier zum zweiten Male durchlichtet, fließt durch

das Ventil h, in den dritten Behälter a,,, und schließlich aus diesem

durch den Stutzen ,,, in die Rinne m und in den Dampfkessel . (D. R. P.

293069 vom 12. Februar 1913.) i
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Anstriche. Imprägnierung. Klebemittel.")29. Färberei.

Neuerung beim Druck von Textilstoffen. Farbenfabriken

vorm. Friedr. Bayer & Co. - Die bisher im Zeugdruck zur Her-Die bisher im Zeugdruck zur Her-

stellung von Damasteffekten verwendeten Lösungen von Acidylcellulosen,

welche mit Hilfe von Essigsäure oder von Gemischen aus Formaldehyd,

Phenol, Alkoholen, Essigester, Resorcin usw. hergestellt wurden, wiesen

den Nachteil auf, daß die Arbeiter durch die Essigsäure oder den

Formaldehyd belästigt wurden, auch verursachte die Verwendung der

leicht flüchtigen Lösungsmittel , wie Essigester , ein zu rasches Ein-

trocknen der Druckfarben, während Resorcin die Drucke nach längerem

Lagern bräunt. Versuche haben nun ergeben, daß man Lösungen von

Acidylcellulosen herstellen kann , welche diese Mängel nicht aufweisen

und sich als wertvolle Verdickungs- oder Fixierungsmittel beim Druck

von Textilstoffen erweisen , wenn man Acidylcellulosen in Alkoholen

unter Zusatz von Glykolsäure löst. Die Glykolsäure hat den Vorteil,

geruchlos und nichtflüchtig zu sein. Nach dem Auftragen der Lösungen

oder der Druckfarben läßt sich Gykolsäure durch kurzes Spülen leicht

von der Faserentfernen. Beispielsweise verrührt man 100-200 g Serikose L.

(Acetylcellulose) , 200-250 g feste, technisch reine Glykolsäure, 400-350g

denaturierten , 96 %igen Alkohol und 300-200 g Wasser unter Er-

wärmen auf 40-60 ° C., bis die Acetylcellulose völlig in Lösung ge-

gangen ist. Darauf stellt man mit einer Mischung aus 35 T. denatu-

riertem, 96 %igem Alkohol und 45 T. Wasser wieder auf das ursprüng-

liche Gewicht ein. (D. R. P. 292589 vom 22. Juni 1915.) i

-
Untersuchungen halbgebleichter Rauhwaren. M. Freiberger.

Verf. weist mit Tabellen und in graphischer Darstellung nach, daß die

Rauhfähigkeit von Baumwollwaren und die Herstellung eines kurzen

und dichten Rauhstapels durch die Gegenwart verschiedener Mengen

Fett und durch dessen verschieden hohen Schmelzpunkt beeinflußt

wird. Das Entschlichten mit Diastafor verändert den Fettgehalt wenig,

das Bäuchen am meisten, und diesem steht das Chlorieren am nächsten.

Die Bäuche mit Atznatron entzieht mehr Fett und erniedrigt dessen

Schmelzpunkt weniger als die Sodabäuche. Das Chlorieren erhöht un-

bedeutend das Gewicht der Fettextrakte und umsomehr die Schmelz-

punkte der Fette, je energischer chloriert wird. Das warme und saure

Chlorieren gibt sowohl bei der Sodabäuchware als auch direkt nach

dem Diastaforieren gut rauhfähige Ware und bessere Resultate als nach

dem kalten Chlorieren. Der Verflüssigungspunkt der Fette kann von

55° bis über 89 ° C. gesteigert werden. Die Menge an Fett und

dessen Zähigkeit, die Verf. mit dem Schmelzpunkt vergleicht, ist maẞ-

gebend für den Grad der Rauhfähigkeit. Der einzuschlagende Weg ist

der, daß man entweder entschlichtet oder schwach bäucht und nachher

womöglich chloriert und säuert. Ungleichheiten sollen vermieden

werden. (Färber-Ztg. 1916, Bd. 27 , S. 193.) oh

Weiß- oder Buntreservieren von mit Chromfarben unter Zusatz

einer Chrombeize zu färbenden Waren: Durand & Huguenin Akt.-

Ges. , Basel i. d. Schweiz. Beim Ätzen von mit Gallocyaninen, Leuko-

gallocyaninen, Gallocyanin- Bisulfitverbindungen und dergl. Chromfarben

in dunklen Tönen gefärbten Textilwaren mittels Reduktionsmittel gelingt

es nicht, reine Weißstellen zu erzeugen. Wird dagegen nach dieser Er-

findung eine diese Reduktionsmittel und Natriumcitrat enthaltende Masse

als Reserve auf die Textilware gedruckt und auf letztere nach Trocknen

der Reserve einer der erwähnten Farbstoffe mit Chrombeize aufgepflatscht

oder aufgedruckt, so können sich die Farben an den mit Reserve be-

druckten Stellen nicht entwickeln, so daß nach kurzem Dämpfen und

darauffolgendem Waschen tadellose Weißstellen erhalten werden. Ähn-

liche Ergebnisse sollen sich bei Anwendung dieses Verfahrens auf Ali-

zarinblau- und Cörulein- Bisulfitverbindungen erzielen lassen. Bei der

Zubereitung der Reserve empfiehlt es sich, ihr eine gewisse Menge

Blandola (reine pflanzliche Gelatine) zuzusetzen, da diese infolge ihrer

Eigenschaft, die verdickten Gallocyanin- und Leukogallocyaninlösungen

in Gegenwart von Chrombeizen zu koagulieren, die Erzielung von reinen

Weißstellen begünstigt. (D. R. P. 293 359 vom 13. Juli 1915.) i

Herstellung von Anilinschwarz auf Baumwolle. Blanchisserie

et teinturerie de Thaon. Das Angreifen der Faser wird ver-

mieden, wenn bei ungewöhnlich großem Verhältnis des Oxydations-

mittels die Chromierbehandlung ausgeschaltet wird. Die Faser wird

mit einem Gemenge von Anilinöl (65 g), Dianisidin (2 g), p-Phenylen-

diamin (25 g), Salzsäure ( 18 g), Ameisensäure (52 g) , Natriumchlorat

(52 g), Kupferchlorid (1 g), Magnesiumchlorid (80 ccm) für 1 1 Flotte

imprägniert und verhängt. (Franz . Pat. 474 276 v. 14. Nov. 1913.) sb

Färben von toten oder lebenden Haaren, Pelzen, Fellen u. dgl.

Dr. Ferd. Fresenius und Adolf Zimmer, Frankfurt a. M. - Das

D.R. P. 291138¹) wird derart abgeändert, daß statt Ammoniummolybdänat

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 287.

andere Lösungen der Molybdänsäure, z. B. Kalium- oder Natrium-

molybdänat, verwendet werden. (D. R. P. 293 232 v. 23. Dezember 1914,

Zus. zu Pat. 291138.)

-

r

Imprägnierung von Garn, Segeltuch, Holz und dergl. H. Buhl .

12,5 kg Kupfervitriol werden in 100 1 Wasser gelöst und unter Um-

rühren 4 kg Natron , in 50 1 Wasser gelöst , zugegeben , wobei die

Lösung schwach alkalisch reagieren soll. Die so erhaltene blaue Flüssig.

keit wird mit einer Lösung von 100 kg Holzteer in etwa 50 kg Sol-

ventnaphtha gemischt. Nach einiger Zeit wird die Salzlösung, die sich

zu Boden setzt, abgezogen. Der überstehenden Lösung von Kupfer-

Teer werden 2,8 kg pulverisiertes Kupferoxydhydrat zugegeben. Schließ-

lich kann man eine Lösung von 100 kg Holzteer in 100 1 einer

4 %igen Natronlauge, 1001 einer 12,5 % igen Kupfervitriollösung und

50 kg Solventnaphtha zugeben, und wie oben behandeln. (Norw . Pat.

25 395 vom 30. Mai 1914.)

---

h

Herstellung von genauen Abdrücken für plastische Körper.

H. Pufahl. Für die Nachbildung von Holzschnitzereien, Bildhauer-

arbeiten, Intarsien und vielen Objekten der Kleinmöbelindustrie empfiehlt

sich häufig zur genauen Wiedergabe eines bestimmten Ornaments die

Herstellung einer negativen Paraffinform. Man pinselt hierfür ge-

schmolzenes Hartparaffin von nicht zu niedrigem Schmelzpunkt in

mehreren Aufstrichen auf, bis die Form genügend dick ist, und gießt

diese zur Herstellung des positiven Modells mit einer entsprechenden

Masse aus , z. B. mit Gips oder auch mit Zementmasse, wie sie für

armierten Beton gebraucht wird. (Kunststoffe 1916, Bd. 6, S. 92.) x

Ersatzmittel für Elfenbein. E. J. Fischer. Patentbericht.

(Kunststoffe 1916, Bd. 6, S. 101 u. 116.)

-

x

Zur Anwendung von rohem Leinöl für Anstrichzwecke. J. F.

Sacher. (Farben-Ztg. 1915, Bd. 21 , S. 134.) fz

Erzielung einer wasserfesten Verleimung von Holzgegenständen

unter Verwendung von Formaldehyd. Hans Grünewald, Hannover.

Die zu verleimenden Hölzer werden mit gewöhnlichem Leder- oder

Knochenleim bestrichen und darauf unter Erwärmung gepreßt. Sogleich

nach dem Pressen, wenn der Leim zwar erkaltet ist, aber sich noch in

gallertartigem Zustande befindet, werden die Holzplatten in Formaldehyd-

lösung gebadet, und zwar so lange, bis sich das Holz voll von der

Lösung gesaugt hat. Die gebadeten Hölzer müssen mindestens 12 Std.

liegen, ehe sie getrocknet werden dürfen. Nach dem Trocknen weisen

sie eine vollkommen wasserfeste Verleimung auf. (D. R. P. 293365 vom

8. November 1914.) i

Herstellung eines als Glaserkitt verwendbaren Ölkittes. Che-

mische Fabrik Brugg Akt.- Ges. , Brugg, und Heinrich Eschmann,

Zürich i. d. Schweiz. Der Kreide und dem Öl werden als weiterer

Bestandteil Papierfasern beigemengt. Man kocht einen Teil der Schlämm-

kreide mit Papierfasern und möglichst wenig Wasser zu einem homo-

genen Brei zusammen, trocknet diesen und verarbeitet ihn sodann unter

Zusatz des Restes der Kreide mit der erforderlichen Menge Leinöl oder

Firnis zu Kitt. Beispielsweise werden 1 Gew.-T. alter Zeitungen und

5 Gew.-T. Schlämmkreide mit möglichst wenig Wasser unter beständigem

Umrühren zu einem gleichmäßigen Brei verkocht. Nach dem Trocknen

wird dieser Brei mit 2-5 Gew.T. Leinöl und 5 Gew.-T. Schlämmkreide

zusammengeknetet, wobei man noch einen Farbstoff und ein Trocken-

mittel zusetzen kann. Dieser Glaserkitt soll sich während des Lagerns

nicht entmischen und in Berührung mit Holz nicht rissig und bröcklig

werden, vielmehr sein ursprüngliches Volumen unverändert beibehalten .

Das Erhärten beansprucht 11/2-2Jahre. (D. R. P. 292732 v. 3. Juli 1914.) i

Prägefolie. Moctall G. m. b. H. , Berlin. - Die Prägefolie be-

steht aus einer aus Wachs oder wachsähnlichen Stoffen zusammenge-

setzten Isolierschicht und der auf dieser liegenden und von ihr gebundenen

Schicht aus Metallstaub oder Blattmetall. Um diese Folie auf maschinellem

Wege herzustellen, wird auf einer endlosen Bahn (Band oder Trommel)

zunächst eine Schicht aus Wachs, Erdtalg oder dgl. und dann auf diese

eine Leimschicht aufgetragen und fortwährend durch Wärmezufuhr ge-

trocknet. Darauf wird im erwärmten Zustande die getrocknete Leim-

schicht mit der weichen Wachsschicht abgehoben, dann umgekehrt auf

die endlose Bahn gelegt und mit Metallpulver bestäubt oder mit Blatt-

metall belegt. Das Wachs, der Erdtalg o. dgl. dient daher zunächst als

Ablösungsmittel für den Träger , dann als Kleb- und Isoliermittel für

die Metallstaubschicht oder das Blattmetall. Der mit der Wachsschicht

abgehobene Träger kann aufgerollt und für spätere Verarbeitung auf-

bewahrt werden. Man kann die Leimlösung vor dem Auftragen auf

die Wachsschicht mit feinpulverisiertem Harz vermischen. (D. R. P.

292840 vom 7. Januar 1915.) i

¹) Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 179.

Verlag der Chemiker-Zeitung Otto v. Halem in Cöthen (Anhalt). Druck von August Preuß in Cöthen (Anhalt).
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5. Organische Chemie.*)

Ablösung von organisch gebundenem Halogen mittels katalytischer

Reduktion (quantitative Halogenbestimmung) . M. Busch und Hans

Stöve. Auf Grund der Beobachtungen, daß aus organischen Halogen-

verbindungen mittels kolloidalen Palladiums auch verhältnismäßig fest

gebundenes Halogen auffallend leicht herausgenommen wird, bauen

Verf. eine äußerst bequeme Methode der quantitativen Halogenbestimmung

in organischen Verbindungen auf. Die praktische Ausführung der Hydro-

genisation gestaltet sich mit palladiniertem Calciumcarbonat in einer

besonderen Form einer Schüttelflasche nach Art der bekannten Schüttel-

ente sehr einfach. (Ber. d. chem. Ges. 1916, Bd. 49, S. 1063–1071 . ) ks

Über die Darstellung wasserfreier Alkohole.¹) L. W. Winkler.

(Ztschr. angew. Chem. 1916, Bd. 29 , I, S. 18.) CS

Über die Dynamik der Kohlensäureabspaltung aus organischen

Verbindungen. Emil Baur und R. Orthner. (Ztschr. physik. Chem.

1916, Bd. 91 , S. 75-102 .) r

Über einfache und zusammengesetzte Alkylphosphate. W. A.

Drushel. Sowohl einfache als auch zusammengesetzte Alkylphosphate

sind selbst bei n 10- Salzsäure bei Zimmertemperatur stabil, werden aber

durch Zusatz von Ba(OH)2 rasch zersetzt. Alle Alkylgruppen sind

hydrolysierbar, die erste Gruppe wird leichter angegriffen als die beiden

anderen. Bei zusammengesetzten Alkylphosphaten wird die Alkylgruppe,

die doppelt vorhanden ist, nicht in dem Ausmaße hydrolysiert wie die

einfach vorhandene Gruppe, enthält dagegen im Hydrolysierungsprodukte

beide Typen der Dialkylphosphorsäuren. Tripropyl- und Triisobutyl-

phosphat sind im Vakuum ohne Zersetzung destillierbar. (Chem. News

1916, Bd. 113, S. 99.) CS

Über die bei der Einwirkung primärer Amine auf 1,3-Diketone

s'ch bildende Körper. L. Rügheimer. (Ber. d. chem. Ges. 1916,

Bd. 49, S. 586-597.) r

Über die Einwirkung von Aldehyden auf primäre Hydramine.

Moritz Kohn. (Ber. d. chem. Ges. 1916, Bd. 49 , S. 250-251 .) r

Über die Herstellung von Glykokoll und Diäthylcarbonat. W.

Drushel und D. R. Knapp. (Chem. News 1916, Bd. 113, S. 92.) cs

Synthese von hochmolekularen Polypeptiden aus Glykokoll

und 1-Leucin. Emil Abderhalden und Andor Fodor. (Ber. d.

chem. Ges. 1916, Bd. 49, S. 561-578.) r

Teilweise Acylierung der mehrwertigen Alkohole und Zucker.

III. Emil Fischer und Max Bergmann. (Ber. d . chem . Ges. 1916,

Bd. 49, S. 289-303.) r

Polypeptid-Hydantoine. T. B. Johnson. (Chem. News 1916,

Bd. 113, S. 127.) CS

Eine Synthese von Pyridinderivaten. L. Gattermann u. A. Skita.

(Ber. d. chem . Ges. 1916, Bd. 49 , S. 494-501 . ) r

Pyrrolidinanaloge, in denen das Stickstoffatom durch Phosphor,

Arsen oder Antimon ersetzt ist. Gerhard Grüttner und Erich

Krause. (Ber. d. chem. Ges. 1916, Bd. 49, S. 437-444.)
r

ZurZur Kenntnis o-substituierter Xylyltellurverbindungen.

Kenntnis der Mesityltellurverbindungen. Vorläufige Mitteilung über ge-

mischte Bleitetraaryle. Karl Lederer. (Ber. d. chem. Ges . 1916, Bd. 49,

S. 334-350.)

-

r

Über das Benzoylphenyloxydoäthan, ein drittes Isomeres des

Dibenzolmethans. Oskar Widman. (Ber. d. chem. Ges. 1916, Bd. 49,

S. 477-485.) r

Über aromatische Diglycine. Sigmund Fränkel und Felix

Bruckner. (Ber. d. chem. Ges. 1916, Bd. 49, S. 485-488 .) r

Darstellung von 1 -Oxy-2-anthracoyl-o'-benzoesäure. Alfred

Schaarschmidt. (Ber. d. chem. Ges. 1916, Bd. 49 , S. 381-385.) r

Über die Reduktionsprodukte der 1- und 2-Benzoylanthrachinone.

Alfred Schaarschmidt und D. Irineu. (Ber. d. chem. Ges. 1916,

Bd. 49, S. 386-396.)

Über Nitrosohydrazone und deren Umlagerung. M. Busch und

Herm. Kunder. (Ber. d. chem. Ges. 1916, Bd. 49, S. 317-334.) r

Über Phenazon, Phenacetin und Acetanilid. Gordon Sharp.

(Pharm . Journ. 1915, 4. Reihe, Bd. 41 , S. 197-199.)

Über die Einwirkung des Ozons auf organische Verbindungen.

C. Harries. Bei der Besprechung der bisherigen allgemeinen und

insbesondere der Ergebnisse der sieben folgenden Veröffentlichungen

seiner Mitarbeiter (vergl . folg. Ref.) geht Verf. vorerst zur Besprechung

der Charakteristik der Ozonide und zur Beurteilung der Frage über, ob

bei der Einwirkung des Ozons eine Umlagerung der Doppelbindung

eintreten kann. Verf. schließt aus der Zerlegung des Citronellaldimethyl-

acetalozonids, daß das Ozon eine umlagernde Wirkung ausüben kann,

eine Annahme, die allerdings noch nicht bewiesen ist. Verf. bespricht

ferner noch eine neue Reaktion bei der Spaltung der Ozonide, wobei

sich Acetol als Umsetzungsprodukt des Citronellalozonids bildet, sowie

die Arbeiten zur Verwendung des Ozons als Hilfsmittel zur Konstitutions-

aufklärung, insbesondere bei stickstoffhaltigen Verbindungen. (Liebigs

Ann. Chem. 1915, Bd. 410, S. 1.) CS

Zur Kenntnis der Ozonide des Pinons. R. Seitz . Zur Kenntnis

der Ozonide des Cyclopentens. H. Wagner. Zur Kenntnis der

Konstitution des Citronellals. F. Cromberg. Zur Kenntnis der

Konstitution des Dimethylpiperidins und des Piperylens. F. Düvel.

-
Über Dihydrocarvylamin, Dihydroterpenylamin und Carvylamin.

G. F. Morrel. — Über 1- Methyl-2-amino-4-äthanoylcyclohexan. S.

Smith. - Über Aldehyde der Pyridin- und Piperidinreihe. H. G.

Lenart. (Liebigs Ann . Chem. 1915, Bd . 410, S. 21 , 29, 40, 54, 70, 82,95.) cs

Über die Einwirkung von Hydrazinhydrat auf Nitrile. (Erwide-

rung an CURTIUS, Darapsky und MÜLLER.) J. Lifschütz. (Ber. d . chem .

Ges. 1916, Bd. 49, S. 489-493.) r

Über die Kinetik der durch Kohle beschleunigten Oxydation

des Phenylthioharnstoffs. H. Freundlich und A. Bjercke. (Ztschr.

phys. Chem. 1916, Bd. 91 , S. 1-45.)

•

r

Überführung des a-Methylnaphthalins in 1,2-Di-a-naphthyläthan

und Picen. Walter Friedmann. (Ber. d. chem. Ges. 1916, Bd. 49,

S. 277-284.)

Über eine neue Synthese des Damascenins. Adolf Kaufmann

und Ernst Rothlin. (Ber. d. chem. Ges. 1916, Bd. 49, S. 578-584.) r

Über die Darstellung von B-Orcin. Adolf Sonn. (Ber. d.

chem. Ges. 1916, Bd. 49, S. 621-623 .) r

Über die Bildung von Isoxazolonen aus Aldehyden und Iso-

nitrosolävulinsäure. Otto Diels und Karl Schleich. (Ber. d. chem .

Ges. 1916, Bd. 49, S. 284-389.) r

Über die Reaktionen von Alkalisalzen sulfoniger Säuren mit

Alkaliphenolaten durch trockene Destillation . H. Nollan und C.
Die Aufspaltung des hydrierten Chinolinringes durch Reduktion.

Daniels. Aryläther von Phenolen lassen sich bequem durch trockene J. v. Braun und E. Aust. (Ber. d. chem. Ges. 1916, Bd . 49 , S. 501-510 .) r

Destillation von Alkalisalzen sulfoniger Säuren mit Alkaliphenolaten her-

stellen ; die Ausbeuten sind jedoch beträchtlich geringer als nach dem

Verfahren von ULLMANN und SPONAGEL. (Journ. Amer. Chem. Soc. ,

Bd. 36, S. 1885-1891 .) pu

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 266. ¹) Ebenda 1916, S. 129.

Bildung von Pyridin- und Isochinolinbasen aus Casein. Amé

Pictet und Tsan Quo Chou. (Ber. d. chem. Ges. 1916, Bd . 49 ,

S. 370–381 .)
r

Über Sulfurylindoxyl. Über heterocyclische Sulfone . M. Claasz.

(Ber. d. chem. Ges. 1916 , Bd . 49, S. 350-363, 614–621 .) r
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7. Nahrungs- und Genußmittel. Futtermittel. Gerichtliche Chemie.*)

Vorrichtung zum Sterilisieren und Einkochen von Nahrungs-

mitteln. Heinrich Schulte , Gräfenhain, Kreis Sagan. Das Neue

besteht darin, daß in den Deckel a der Vorrichtung ein in der Höhe

verstellbarer röhrenförmiger Einsatz d eingesetzt wird, in welchen

die die Nahrungsmittel ent-

haltenden Gefäße eingehängt

werden. Der Einsatz wird

durch die feste oder verstell-

bare Wulst d¹ in der ge-

wünschten Höhenlage ge-

halten. In das obere Ende

des Einsatzes d wird ein dem

Durchmesser des Gefäßes e

entsprechender Ring bein-

gesetzt. In diesen Ring wird

das Gefäß e eingehängt, in-

dem es sich mit seinem

Flanschef auf den Ring

stützt. Die Vorrichtung soll ermöglichen , daß die Gesamtoberfläche

des Gefäßes e von heißem Wasser und Dampf umspült wird , und

daß der Boden des Gefäßes in einem gewissen Abstande von dem

Boden des Kochtopfes g liegt , also von heißem Wasser umgeben ist.

(D. R. P. 293079 vom 8. November 1914.) i

Ergebnisse der Lebensmittelkontrolle im Kriegsjahre 1914/15.

M. Mansfeld. (Chem.-Ztg. 1916, S. 111.)

Kriegserfahrungen im Kontrolldienst. F. W. Dafert. Aus

den seit Kriegsbeginn gesammelten Erfahrungen im Kontrolldienst kann

immer wieder nur die Lehre gezogen werden, daß nicht nur im Frieden,

sondern erst recht im Kriege leider zu wenig kontrolliert wird. Soweit

sich aus Zahl und Verteilung der Beanstandungen und den zur Kenntnis

der Anstalt gelangten Verkaufsbedingungen ein Schluß ziehen läßt, äußert

sich der Einfluß des Krieges auf die Marktverhältnisse, je nachdem die

Produzenten organisiert sind oder nicht, verschieden. (Sonderabdr. Ztschr.

landw.-chem. Versuchsw. Österr. 1915, S. 708.)

Φ

CS

Über den Gehalt pflanzlicher Nahrungsmittel an Zellmembranen

und deren Zusammensetzung. Rubner. (Chem.- Ztg. 1916, S. 73.)

Verfahren und Vorrichtung zur Bestimmung der natürlichen

Feuchtigkeitsaufnahme und der Backfähigkeit beliebiger Mehlsorten.

Abraham van Stolk, Rotterdam. - Zunächst wird eine dünne Mischung

von Mehl und Wasser durch Rühren in einem beheizten Gefäß zu einem

zähen Brei angekocht. An dem Zähigkeitsgrad des letzteren wird die

natürliche Feuchtigkeitsaufnahme des betreffenden Mehles festgestellt.

An einem in dem Mischverhältnis, welches der natürlichen Feuchtigkeits-

aufnahme entspricht, dick angeteigten und gebackenen Probebrötchen

wird durch Messung des Durchmessers und der Höhe , d . h. der

Volumenvergrößerung während des Backens, die Backfähigkeit bestimmt.

Die Abbildung zeigt eine Vorrichtung zur Ermittlung der die natür-

liche Feuchtigkeitsaufnahme eines Mehles ausdrückenden Verhältniszahl.

In einem von außen erwärmten Ge-

fäß 1 ist ein aus einer senkrechten

Welle 2 und Flügeln 3 zusammen-

gesetztes Rührwerk angeordnet. Am.

oberen Ende der Welle 2 greift das

eine Ende einer Torsionsfeder 4 an,

deren anderes Ende mit einer durch

einen Elektromotor 5 angetriebenen

Welle 6 verbunden ist. Diese Welle 6

ist mit einem Zeiger 7 versehen,

welcher sich über einer Skalascheibe 8

bewegt, die auf der Welle 2 befestigt

ist. Das Ganze kann von einer festen

Konsole 9 gehalten werden. Eine

bestimmte Menge des Mehles, dessen

natürliche Feuchtigkeitsaufnahme und

Backfähigkeit man bestimmen will,

wird mit einer bestimmten Menge

Wasser zu einem schlaffen Gemisch

angemacht, mit dem man den Be-

hälter 1 füllt. Der Behälter 1 wird

darauf geheizt, während gleichzeitig

das Rührwerk 2, 3 in Bewegung gesetzt wird. Während des Rührens.

wird das Gemisch infolge der sich steigernden Temperatur immer zäher

und der dem Rührwerk sich entgegenstellende Widerstand immer größer.

Dies hat zur Folge, daß in der Torsionsfeder 4 eine gewisse Spannung

eintritt und die Welle des Rührwerkes hinter der antreibenden Welle

etwas zurückbleibt. Wenn der zähe Brei zu kochen beginnt, hat seine

Zähigkeit einen bestimmten Wert erreicht, welcher in der Spannung

der Feder 4 und in dem Stand des Zeigers 7 auf der Skala 8 seinen

Ausdruck findet. Die auf diese Weise ermittelte Torsion der Feder

gibt die natürliche Feuchtigkeitsaufnahme des Mehles an. Die Vor-

richtung zur Bestimmung der Backfähigkeit des Mehles besitzt einen

für das Backen des Probebrötchens bestimmten Behälter, in den man

etwas Wasser füllt, welches den nötigen Dampf liefert, sobald der Be-

hälter erhitzt wird. Der Durchmesser des gebackenen Probebrötchens

wird an Meßrillen abgelesen , während seine Höhe durch einen Maß-

stab bestimmt wird. (D. R. P. 293 076 vom 22. Juli 1914.) i

Über die Versuchsanstalt für Müllerei, Bäckerei, Hefeerzeugung

und verwandte Gewerbe. O. R. v. Czadek. (Österr. Chem.-Ztg. 1915,

Bd. 18, S. 208-209.)

N-Brot, ein Kraftbrot. Roßmann.

1916, S. 135, 225.)

r

R. Berg. (Chem.-Ztg.

Über Blut als Nahrungsmittel. R. Kobert. (Chem.-Ztg.1915, S.952.)

Herstellung von Chlorcalcium enthaltenden Backmehlen u . dgl .

Theodor Schlüter, Berlin . - An Stelle der nach dem Hauptpatent

290738¹) zuerst herzustellenden, stark chlorcalciumhaltigen Mehlmischung

werden nach dieser Erfindung Malzmehl, Maltose, Fruchtzucker oder

Diastase enthaltende Getreidemehle oder Mehle aus Zucker und phosphor-

saure Salze enthaltenden Früchten u. dgl. verwendet oder der Mischung

zugesetzt. (D. R. P. 292893 vom 25. April 1913, Zus. zu Pat. 290738.) i

Über Safran. C. H. Michelson. (Chem. -Ztg. 1915, S. 929.)

Beitrag zum Studium der Fermente des Rums. E. Kayser.

(Chem.- Ztg. 1916, S. 50.)

Übersicht über die Fruchtsafterzeugnisse. Ed. Jacobsen. (Ztschr.

ges. Kohlensäure-Ind. 1915 , Bd. 21 , S. 595-597.)
r

Kanaltrockner zum Trocknen von Tabak mittels eines Stromes

erwärmter Luft. Orientalische Tabak- und Cigaretten - Fabrik

Yenidze Inh. Hugo Zietz, Dresden. Im Trockenkanal sind ab-

wechselnd Einströmungs- und Ausströmungsöffnungen für die im Kreis-

lauf strömende Trockenluft vorgesehen. Parallel zu dem ringförmigen

Trockenkanal ist eine Luftleitung angeordnet , die beim Ingangsetzen

der Vorrichtung an Stelle des Kanals solange in den Luftkreislauf ein-

geschaltet wird, bis die Trockenluft auf den erforderlichen Feuchtigkeits-

gehalt und Wärmegrad gebracht ist. (D. R. P. 292677 v. 13. März 1914.) i

Herstellung mentholhaltiger Zigaretten und Zigarren. Merz

& Co. , Chemische Fabrik, Frankfurt a. M. Dem für die Her-

stellung der Zigaretten oder Zigarren bestimmten Tabak wird außer

einer bestimmten Menge Menthol auch eine geringe Menge Thorium,

oxyd zugesetzt. Das Menthol verbindet sich während des Rauchens mit

den stickstoffhaltigen Nicotin- und Pyridinbasen des Tabaks , und das

gleichzeitig vorhandene Thoriumoxyd soll auf diesen Vorgang als Kata-

lysator wirken. Es soll hierdurch die Schädlichkeit des Tabaks auch

für Asthmaleidende fast vollständig beseitigt und so die Möglichkeit

geschaffen werden, daß diese Kranken die nach vorliegendem Verfahren

hergestellten Tabaksfabrikate rauchen können. Man vermischt 1 kg

Tabak mit 10 g Menthol, welche 0,1 mg Thoriumoxyd enthalten, und

zwar kann man das thoriumoxydhaltige Menthol entweder in geschmol-

zenem Zustande auf den Tabak spritzen oder in geeigneten Lösungs-

mitteln lösen, diese Lösung gleichmäßig mit dem Tabak vermischen

und das Lösungsmittel dann wieder entfernen. Man könnte auch das

Menthol in feingepulvertem Zustande auf den Tabak streuen. Statt das

Thoriumoxyd dem Menthol beizufügen, kann man es auch mit anderen

Pulvern z. B. Aluminiumoxyd verdünnt mittels eines Gebläses auf den

Tabakmöglichstgleichmäßigaufstäuben . ( D. R. P. 293 195 v. 24. März 1914.) i

Die Herstellung und Verwendung von Hefe als Nahrungs- und

Futtermittel unter besonderer Berücksichtigung der gegenwärtigen

Verhältnisse. F. Hayduck. (Chem.-Ztg. 1916, S. 110.)

Die wirtschaftliche Bedeutung der Hefe als Futter-, Nahrungs-

und Heilmittel. Max Winckel. (Chem.-Ztg. 1916, S. 93.)

Über die Synthese von Eiweißkörpern mit Hilfe von Hefe.

E. v. Hérits-Tóth. (Chem.-Ztg. 1916, S. 93.)

Über die Reinigung der Verdunstungsrückstände der Äther- und

Chloroform-Auszüge bei dem forensischen Nachweis der Alkaloide.

A. Cardoso Pereira. (Chem.-Ztg. 1916, S. 39.)

Untersuchung einer feindlichen Flieger-Brandbombe. Welche

Maßnahmen sind bei feindlichen Fliegerangriffen mit Brandbomben zu

beobachten? A. Wellenstein. (Chem.- Ztg. 1916, S. 9.)

*) Vergl. Chem.- Ztg. Repert. 1916, S. 267. ¹) Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 130.
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14. Beleuchtung. Heizung. Kühlung.")

Lampe für festgemachten Brennstoff. Deutsche Erdöl - Akt.-

Ges. , Berlin. Das vom Brennstoffbehälter abzweigende und zum

Brenner führende Gaszuführungsrohr besteht aus zwei teleskopartig

ineinander schiebbaren Teilen, so daß der Brennstoffbehälter zu seiner

Beschickung geöffnet werden kann, ohne daß die Gasbildung und

Gaszuführung unterbrochen wird. (D. R. P. 292776 v. 15. Sept. 1915.) i

Stoßfangvorrichtung für hängende Gaslampen , bei denen

zwischen dem oberen und dem unteren Gewindestutzen Stoß-

federn und ein Zwischenrohr eingeschaltet sind. Hermann Rick-

meyer, Osnabrück. (D. R. P. 292813 vom 23. Mai 1914.) i

Ziele und Grenzen der Leuchttechnik. O. Lummer. (Chem.-

Ztg. 1916, S. 51.)

Magnetverschluß für Grubenlampen mit zwei Polen und einer

in wagerechter Ebene drehbaren Verschlußklinke. Fabrique

Liégeoise de Lampes de Sureté, Soc. Anon,, Loncin b. Lüttich .

(D. R. P. 292752 vom 18. Juli 1914.) i

-Elektrische Glühlampe. Georg H. Weidhaas , Greiz. Diese

Lampe soll lichtstarke Strahlenbündel für die Zwecke der Heilkunde,

der Durchsichtsprojektion und der Aufsichtsprojektion erzeugen.
Zu

diesem Zwecke ist eine Linse von kurzer Brennweite zwischen dem Glüh-

faden und der ihn umhüllenden Lampenglocke so angeordnet, daß sie

durch magnetische Einwirkung von außen verschoben werden kann.

Die Abbildung zeigt die Lampe im Schnitt. Mit a ist der Leucht-

c

körper, mit b die

davor angebrachte

kurzbrennweitig
e

Linse aus hitze-

beständigem Glas

bezeichnet. Die

Linse bist an

welche sich in

den Glasröhren d

führen,undan dem

eisernen Ring e

befestigt. Mittels

der in den Strom-

der übrigen Kohle gleichen Durchmesser besitzen soll , wird die

Kohle um die Stärke der Hülse eingefräst. Bei Kohlenelektroden mit

um den Docht gelegtem Metallröhrchen kann auf eine bestimmte Länge

der Docht weggelassen werden. Man führt dann in das verbleibende

Metallröhrchen einen Metallstift mit vernietetem Kopf ein. Man kann

auch eine mit einem Metallstift versehene Hülse auf die Kohle schieben,

wodurch das Umbiegen des den Metallstift umgebenden Röhrchens als

Kontaktfahne entbehrlich wird. (D. R. P. 292316 v. 16. Okt. 1914.) i

Elektrische Glühlampe mit Gasfüllung und Vakuummantel.

Dr.-Ing. Eugen Essich , Stuttgart. Die Glühlampe mit ihrem Sockel

ist in einem doppelwandigen Vakuummantel versenkbar

und auswechselbar angeordnet , auch der den Vakuum-

mantel abschließende Stöpsel ist evakuiert. Die Ab-

bildung zeigt eine Ausführungsform der Lampe in senk-

rechtem Schnitt . In dem zwischen den Wandungen a

und b evakuierten Glaskörper befindet sich der Brenner d,

welcher dadurch in seiner Lage festgehalten wird, daß

die in die Wandung a eingekittete Hülse c, welche zur

b Erzielung geringerer Wärmeleitung mit Längsschlitzen

versehen sein kann, und die Kontakthülse e des Brenners

aufeinander gepreßt werden. Durch Einschrauben des

Stöpsels g mit den Kontakten hund i in die Hülse c

drückt der Stöpsel mit dem Kontakt i gegen die Kontakt-

hülse f des Brenners. Mittels des an der Hülse c be-

findlichen Gewindes wird die Lampe in die Fassung ein-

geschraubt, womit die Lampe betriebsfähig ist, da der

Kontakt h des Stöpsels g den einen und das Gewinde c den andern

Pol darstellt. Der Stöpsel g kann hierbei als Sicherung ausgebildet

werden. (D. R. P. 293210 vom 8. Januar 1914.)
i

―

Elektrischer Heizkörper. Allgemeine Elektrizitäts- Gesell-

schaft, Berlin. Abb. 1 zeigt einen senkrechten Schnitt durch den

zwei Glasstäben c, Heizkörper, während Abb. 2 in größerem Maßstabe die Anordnung

des Panzerdrahtes und seine Verbindung mit der Heizplatte erkennen

läßt. Eine innige wärmeleitende Verbindung mit der Heizplatte 1 bei

zugleich guter Isolierung wird dadurch erzielt, daß der von einer

Isolationsschicht 4 und einer äußeren Metallhülle 5 (Abb. 2) umgebene

Heizwiderstand, zweckmäßig ein Heizelement aus sog. Mantel- oder

Panzerdraht 3, in

Lötmetall 8 o. dgl.

dem die Heizplatte

eingebettetundmit

kreis eingeschalteten Drahtspule f, welche verschiebbar außerhalb der

Lampe auf dem Glasrohr angeordnet ist , kann durch magnetischen

Einfluß der Eisenring und damit die Linse vor- und zurückgezogen

und in jeder Stellung festgestellt werden. Je nach der Stellung der

Linse können parallele, divergierende und konvergierende Strahlen er-

zeugt werden. (D. R. P. 293183 vom 1. Dezember 1915.) i

Elektrische Gaslampe. Dr. Franz Skaupy, Berlin. Bei der

Lampe des Hauptpatentes 2867531) hat sich gezeigt, daß die Haupt-

menge des von der Kathode mangels genügender Schutzmittel in das

Leuchtrohr eindringenden Metalles (z. B. Natrium) durch Verspritzen

desselben an dem auf der Kathode herum-

irrenden Lichtpunkte und durch die von diesem

ausgehenden Dämpfe erzeugt wird. Es müssen

also die zum Abhalten dieser verspritzten und

verdampften Materialien bestimmten Vorrichtungen

so beschaffen sein, daß von dem glühenden

Lichtpunkte kein geradliniger Weg in das Leucht-

rohr führt. Nach vorliegender Erfindung wird

dies in der Weise erreicht, daß aus dem Leucht-

rohr 1 in das Kathodengefäß 2 ein röhren-

förmiger Verbindungsweg 3 führt, welcher wesent-

lich enger als das Kathodengefäß ist. Dieses

Verbindungsrohr 3 kann entweder mit dem

Lampengefäß verschmolzen sein (Abb. 1 ) oder

in Form eines selbständigen, aber gut sitzenden

Einsatzes 4 (Abb. 2) vorhanden sein. Es empfiehlt sich , diesen Ein-

satz mit den zum Schutze der Wandung gegen den Lichtpunkt vor-

handenen Einsätzen (vergl. D. R. P. 286753) zu verbinden, indem man

beide zu einem Stück

Abb. 1

4

Abb. 2

bildenden Deck-

blech 1 durch das

Lötmetall verbun-

den ist. Dabei wird

der Heizdraht am

besten zwischen

zwei durchlochten

Blechscheiben 6

und 7 (Abb. 2) an-

geordnet, und das

Lötmetall 8 füllt

dann den vom

Heizdraht nicht

eingenommenen

Abb. 1.

9

Abb. 2.

Zwischenraum zwischen den Blechscheiben und deren Löchern aus.

Zweckmäßig ist das Blech 1 , welches die eigentliche Heizplatte bildet,

nahe dem Rande mit einer tiefen, ringförmigen Sicke 2 versehen, welche

den Heizdraht mit seinen beiden Scheiben einschließt und den Über-

gang zwischen dem als Heizplatte und dem als Auflage wirkenden

Teil des Deckbleches bildet. Die Heizelemente weisen freie Enden 9

(Abb. 1 ) auf, welche zur Ebene der Heizplatte 1 abgebogen sind. Hier

liegen die Anschlußenden des inneren Heizdrahtes oder Stromleiters 10

bloß. Zweckmäßig ist noch eine untere Blechumhüllung 13 vorgesehen,

welche in der aus Abb. 2 ersichtlichen Weise gestaltet ist. Durch eine

mittlere Öffnung der Umhüllung 13 ist ein Endverschlußstück 17 ge-
1912, Zus. zu Pat. 2 Vereinigt. (D. P. P. 292921 vom 28. November führt, welches an der Bodenplatte 13 verschraubt ist. Die bloßliegenden

i

Bogenlichtelektrode mit einem um den Draht gelegten Metall-

röhrchen. Firma C. Conradty, Nürnberg, Die Erfindung betrifft

Kohlenelektroden, welche aus einem Metallband bestehende Kontakt-

fahnen besitzen. Die Sicherung dieser Kontaktfahne geschieht durch

das Aufschieben einer dünnen Metallhülse, wodurch zugleich ein besserer

Stromübergang erzielt wird. Wenn die aufgeschobene Metallhülse mit

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 249. 1) Ebenda 1915, S. 405.

raum

Enden 10 des Heizwiderstandes sind mittels der Leitungen 22 an die

äußeren Kontaktstifte 21 angeschlossen. (D. R. P. 292598 v. 23. Juli 1915.) i

Kältemaschine, deren Kompressorzylinder im Verflüssigungs-

des Kondensators liegt. Horst-Automatische Kälte-

maschinen Ges. m. b. H., Hamburg. Die Kurbelwelle ragt derart in

den nach unten durchgeführten Verflüssigungsraum hinein, daß das

flüssige und am Boden sich sammelnde Kältemittel die Kurbelwelle

umspült. (D. R. P. 291937 vom 14. September 1912.) i
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15. Wasser. Abwässer.*)

Gesundheitszustand und Trinkwasserversorgung von Leopolds-

hall und Hohenerxleben durch das Herzogl. Anhaltische Wasserwerk.

H. Precht. Vielleicht ist der gute Gesundheitszustand von Leopoldshall,

Hohenerxleben und anderen Orten, die ähnliches Trinkwasser wie das

Leopoldshaller verwenden, auf die gemeinschaftliche Wirkung von

Calcium- und Magnesiumverbindungen im Wasser zurückzuführen. Es

sind aber noch weitgehende Studien erforderlich, um den Einfluß des

Magnesiumchlorids und der Wechselzersetzung mit Calciumsulfat auf

die Ernährung der Menschen, Tiere und Pflanzen aufzuklären. Auch

ist die Einwirkung des MgCl2 auf CaCO3 bei den verschiedenartigen

Forschungen zu berücksichtigen, um alle hervortretenden Erscheinungen

zu ergründen. (Ztschr. angew. Chem. 1915, Bd. 28, I , S. 574.)
CS

Der Bromidiongehalt des Meerwassers. L. W. Winkler. - Der

Mittelwert aller Untersuchungszahlen über den Bromgehalt des Adria-

wassers durch Verf. führte zu dem Ergebnisse, daß in 1000 ccm des

untersuchten Meerwassers 63,81 mg Br enthalten sind. Der wahre

Chloridiongehalt des untersuchten Meerwassers wurde im Mittel zu

183,75 mg gefunden. Es verhält sich also im Wasser der Adria Br' : Cl

1 : 288,00,36. Dieses Verhältnis dürfte mit großer Annäherung

auch für das Wasser der Weltmeere giltig sein. (Ztschr. angew. Chem.

1916, Bd. 29, I, S. 68.) CS

Beiträge zur Wasseranalyse. II. L. W. Winkler. Um bei

der Bestimmung des im Wasser gelösten Sauerstoffs den störenden

Einfluß der allenfalls vorhandenen salpetrigen Säure und den der

organischen Stoffe zu vermeiden, hat Verf. die Behandlung mit Chlor-

kalk vorgeschlagen, das Verfahren aber jetzt dahin abgeändert, daß man

die Kaliumrhodanidlösung nicht benötigt, statt deren aber zweimal

titriert. Weiter wurde zur Bestimmung der Alkalien ein teilweise neues

Verfahren ausgearbeitet, bei welchem das leicht zu Verlusten führende

Glühen umgangen wird. Das Kalium gelangt auf maßanalytischem

Wege zur Bestimmung. Schließlich werden noch einige Angaben be-

züglich des Zinknachweises im Leitungswasser gemacht. (Ztschr. angew.

Chem. 1916, Bd. 29, I, S. 44.) CS

Zur Sauerstoffbestimmung nach L. W. Winkler. G. Bruhns.

(Chem.-Ztg. 1916, S. 45 , 71.)

Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit des Quellwassers des

Caciulata. G. A. Damian. (Bull.scient. Acad . Roum.1915, S. 136-143.) r

Die Wasserversorgung der Stadt Bayreuth. Brunner. (Journ .

Gasbel. 1915, S. 113-115.) as

Die Bedeutung des preußischen Wassergesetzes für die Wasser-

versorgung der Städte. Kreutz. (Journ. Gasbel. 1915, S. 88-92,

101-103, 127-129.) as

Untersuchung des Magdeburger Leitungswassers. H. Schulz.

(Ztschr. öff. Chem. 1916, Bd. 22, S. 37.) CS

Chemische Untersuchungen des Weserwassers bei Bremen in

den 5 Jahren von 1911-1915. Heinrich Precht. (Kali 1916,

S. 33-37.) ľ

Vorrichtung zur mechanischen Klärung von Abwässern.

Dr.-Ing. Max Kusch, Berlin - Friedenau. Das Zuflußrohr, durch

welches ein geringer Teil des zu klärenden Abwassers beständig in

den Schlammfaulraum eingeführt wird, ist so ausgebildet, daß es gleich-

zeitig den im oberen Teil des Schlammfaulraumes sich bildenden Gär-

schlamm aufnimmt und ihn mit dem Abwasserstrom wieder in den

unteren Teil des Schlammfaulraumes zurück-

führt. Die Abbildung zeigt die Vorrichtung

in senkrechtem Schnitt. Von dem der Klär-

anlage zufließenden rohen Abwasser fließt der

größere Teil direkt in den Klärraum a, während

ein verhältnismäßig sehr geringer Teil durch das

Rohr bin den Schlammfaulraum c geleitet

wird. Der Zufluß zu dem Rohr b kann durch

den Schieber d geregelt werden. Das aus dem

Schlammfaulraum c verdrängte Wasser tritt

langsam durch die Schlammschlitze e in den

Klärraum und kommt aus diesem gemeinsam

mit dem anderen zu klärenden frischen Ab-

wasser zum Abfluß. Das Rohr b kann gleich-

zeitig den etwa im oberen Teil des Schlammfaulraumes c sich bildenden

Gärschlamm, welcher sich infolge seines geringen spez. Gewichtes über

den Wasserspiegel erhebt, aufnehmen. Das durch das Rohr b fließende

rohe Abwasser wird diesen übergetretenen Gärschlamm durch Aus-

waschen von seinen Gasen befreien und ihn in den unteren Teil des

Schlammfaulraumes c zurückbefördern. (D.R. P. 293 229 v. 2. Dez. 1914.) i

Zum Nachweis der Magnesia aus Kaliabwässern. O. Pfeiffer.—

Verf. verglich nochmals das NOLLSche mit dem PRECHTSchen Ver-

fahren zur Bestimmung des Magnesiums in Wässern und fand hierbei,

daß die Ergebnisse des NOLLschen Verfahrens weder der Gesamtmenge

der Magnesiumsalze, die mit den Kaliabwässern in einen Flußlauf ge-

langt sind, entsprechen, noch die Gleichgewichtszustände der Salze in

dem Verkochen des Wassers zutreffend zum Ausdruck bringen. Nach

dem Verfahren von PRECHT hingegen findet man das mit den End-

laugen den Flüssen zugeführte MgCl2 einschließlich des CaCl2 aus den

Ammoniaksodafabriken mit hinreichender Genauigkeit, um die ent-

sprechenden Verarbeitungsmengen an Carnallit berechnen zu können.

(Ztschr. angew. Chem. 1916, Bd. 29, I, S. 7.)

a

CS

DieVerwertung der Bestandteile der

städt. Abwässer. P. Fischer.-E.Besem-

felder. (Chem.-Ztg. 1916, S. 29, 224.)

Klärvorrichtung für Abwässer, bei

welcher diese unterhalb derNiveaufläche

eingeführt und durch schrägstehende

Leitwände in einen aufwärts und in einen

abwärts gerichteten Wasserstrom ge-

teilt werden. Dr. - Ing. Max Kusch,

Berlin-Friedenau. - Die Klärvorrichtung

des Hauptpatentes 292212 ' ) ist hier dahin

abgeändert, daß die keilförmigen Leit-

wändeb in ihrer Mitte einen Kanal e bilden,

durch welchen der nach oben geführte

Wasserstrom nach Abgabe seinerSchwimm-

stoffe wieder nach unten in den Raum d

geleitet wird. Die Abbildungen zeigen

die neueVorrichtung im senkrechten Schnitt

und im Grundriß. Durch die genannte

Anordnung sollen schädliche Wirbel-

bewegungen des Wassers in dem Raum c

auch bei wechselnden Zuflüssen voll-

kommen vermieden werden. Mit a sind

die Zuführungskanäle für die Abwässer

bezeichnet. (D. R. P. 293 066 vom 11.Sep-

tember 1915, Zus. z. Pat. 292 212.) i

Klärbecken oder -brunnen , bei welchem die schrägen , den

Klärraum vonvon dem Faulraum trennenden Zwischenwände mit

Schlammabrutschschlitzen versehen sind. Eugen Seubert, München.

Durch die Durchlaßschlitze h in den den Klärraum a, b von dem

Faulraum c trennenden

Zwischenwänden füh-

ren zur gleichmäßigen

Verteilung des Schlam-

mes senkrechte , unter

dem Wasserspiegel des

Klärraumes endigende

Wände e¹ hindurch,

deren unteres , im

Schlammraum liegen-

des Ende x dachförmig

sich so ausbreitet, daß

eine möglichst gleich-

mäßige Beschickung

der Faulraumoberfläche

stattfindet. Dieunterdem

Wasserspiegel liegenden

Durchdringungswände

oder Durchdringungs-

zylinder teilen und ver-

teilen den Schlamm bei

seinem Abrutschen im

Trichter an der tiefsten

Stelle, wodurch derVer-

stopfungsgefahr an die-

sem Punkte wirksam

vorgebeugt wird. Die

-f

e

£

lotrechte Durchdringungswand bewirkt auch eine nützliche Zweiteilung

des Gerinnes unter Wasser. Der durch die Wändeƒund g gebildete Kanal

dient ebenso wie der Kanalt zur Abführung der Gase aus dem Faulraum.

Die Abteilungen a, b des Klärraumes werden von dem zu reinigenden

Abwasser hintereinander durchflossen. (D. R. P. 293 032 v. 22. Juli 1913.) ¡

*) Vergl. Chem. -Ztg. Repert. 1916, S. 270. 1) Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 270.
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30. Eisen.*)

Behandlung von Eisenerzen in feinverteiltem Zustande. G.

Gröndal. Das gepulverte, befeuchtete Material wird in einzelnen

transportablen, bodenlosen Behältern leicht konischer Form gepreßt,

mit Kanälen durchbohrt und eine größere Anzahl dieser Behälter an-

einandergereiht, wonach Brenngasluftgemisch hindurchgetrieben wird.

Die dem Brenner benachbarten fertigen Behälter gelangen an das Ende

der Reihe, wo sie geleert und mit frischem Erz gefüllt werden. Das

Brenngasgemisch kann auch an einer bestimmten Stelle der Reihe

eingeführt und die Preßluft in den fertigen Behältern vorgewärmt werden,

in welch letzteren das Material oxydiert und abgekühlt wird, so daß

poröse Agglomerate erzielt werden. Bei Kohlenstoffzusatz und redu-

zierenden Brenngasen entsteht eine gewisse Menge Eisenoxydul, welches

alsdann bei Berührung mit Luft in der Kühlreihe unter starker Wärme-

entwicklung zu Eisenoxyd oxydiert wird, so daß Briketts von genügender

Härte entstehen. (Franz. Pat. 473 218 vom 27. Dezember 1913 ; Engl.

Pat. 20361 vom 30. September 1914.) sb

Die Eisenerzlager von Daiquiri, Kuba. W. Lindgreen und

P. Rott. (Trans. Amer. Inst. Min. Eng. 1915, S. 2171.)
u

Interferenzmessungen der Wellenlängen im Eisenspektrum.

Keivin Burns. (Bull. Bur. Standards 1915, S. 179-205.) r

Über die relative Korrosionsfähigkeit von Stahl und Eisen.

I. N. Friend. (Chem. News 1916, Bd. 113, S. 35 und 38.) CS

Über den Einfluß der Zusammensetzung eines Stahles auf dessen

Korrosion. L. Aitchison. (Chem. News 1916, Bd. 113, S. 128.) cs

Entwicklung der kanadischen Eisen- und Stahlindustrie. H.

Vanderhoof. (Min. and Eng. World 1915, Bd. 43 , S. 1009.) u

Gewaschenes Metall. H. D. Hibbard. Das Prinzip dieses

Verfahrens geht auf BELL und KRUPP zurück. Die einzige Anlage,

wo es ausgeführt wird , ist die BRIER HILL Co. Vom Hochofen ge-

langt das Roheisen zu einem kippbaren Sammelbehälter (eine Art

Mischer) , von hier werden 12 t in einen mit hochhaltigem Hämatit

ausgestampften PERNOTSchen Drehofen gegossen. Es tritt eine Reaktion

wie im Puddelofen ein, Silicium, Phosphor und Mangan verschlacken

in wenigen Minuten. Nach 15 Min. gießt man die Schlacke ab, bringt

eine neue Kalkschlacke auf und prüft durch Proben den Fortschritt der

Entphosphorung und gießt in Platten oder in einen ölgeheizten Regenerativ-

ofen und aus diesem in eine Masselgießmaschine; in letzterem Falle

hat das Eisen 1350 ° C. , andernfalls 1250 ° C. Das eingesetzte Roh-

eisen hat 1-1,25 % Si, 0,02-0,03 % S, 0,09-0,10 % P. Silicium und

Mangan verschwinden völlig, Phosphor bis auf 0,010 %, nötigenfalls bis

auf 0,002 %, Schwefel bis auf 0,015 %, der Kohlenstoff (3,40 %) bleibt

größtenteils erhalten. FORD hat die Entfernung der Nebenbestandteile

bei diesem Prozesse näher verfolgt. Die Verwendung des Produktes

ist beschränkt, es dient als Kohlungsmittel für Tiegelstahl und beim

sauern Bessemerprozeß für hochwertige Stähle. (Trans. Amer. Inst. Min.

Eng. 1915, S. 2387.)

-

u

Einfluß des Kalk- Kieselsäureverhältnisses der Schlacken auf

die Betriebsergebnisse des Hochofens. L. Blum. Nach dem Ver-

fahren zur Berechnung des Hochofenmöllers nach MRAZEK nimmt man

an, daß die Tonerde Kalk vertreten kann, nach dem von PLATZ Kiesel-

säure ; sie wirkt also nach PLATZ wie eine Säure, nach MRAEZEK wie

eine Base. Nach BLUM verhält sie sich neutral. Nach Abzug des an

Schwefel gebundenen Kalkes muß noch soviel Kalk vorhanden sein,

um ein Sesquicalciumsilicat 3 CaO.2SiO2 zu bilden, in welchem sich

die Tonerde als indifferenter Körper in Lösung befindet. Für basische

Schlacken (Thomas- und Gießereiroheisen) ist also das Verhältnis

CaO : SiO2 58,3 : 41,7 %, dazu kommt noch für je 1 % Schwefel

1,75% Kalk. Im Minetterevier ist das Verhältnis ungefähr 1 : 1,5. Verf.

zeigt an Analysen, die während 4 Monaten täglich aufgenommen wurden,

daß das Verhältnis tatsächlich zwischen 1,42-1,52, im äußersten Falle

zwischen 1,36 und 1,62 schwankt. Bei Benutzung des BLUMSchen

Schlackenberechnungsverfahrens nimmt mit steigendem Kalk- Kieselsäure-

verhältnis des Möllers der Mangangehalt der Schlacke und der Schwefel-

gehalt des Roheisens ab, während der Mangangehalt des Roheisens zu-

nimmt; dieselbe Erscheinung tritt bei heißerem Ofengange , also bei

steigendem Siliciumgehalte des Roheisens ein. Ein nicht zu unter-

schätzender Faktor ist die Berücksichtigung der verschiedenen Koks-

aschen, die das Kalk- Kieselsäureverhältnis verschieben können. (Nach

einges. Sonderabdr. aus Ferrum 1915, Bd. 13, S. 33-40.)
u

u

Der Temperaturabfall in den Heißwindleitungen am Hochofen.

R. J. Wysor. (Trans. Amer. Inst. Min. Eng. 1915, S. 2161. )

Feststellvorrichtung für Kippgefäße, insbesondere Roheisen-

mischer. Jünkerather Gewerkschaft, Jünkerath, Rhld. Die Ab-

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 292.

bildungen zeigen die Vorrichtung im senkrechten Querschnitt und in

der Seitenansicht. Das eine Ende des zweiarmigen Hebels a ist durch

ein Gewicht belastet, und das andere Ende greift mittels eines Zwischen-

gliedes an die Bremsklinke ban. Diese wird freischwebend gehalten

und zwar einmal durch das Zwischenglied von dem einen Arm des

Hebels a, das andere Mal durch den Bolzen e der beiden gefederten

Laschen i und i1 ,

welche mitje einer

Zugstange k bezw.

k₁ verbundensind.

Auf jeder dieser

Zugstangen ist

eine Feder / bezw.

11 angeordnet. Die

Laschen i und i

sind mit Lang-

g

löchern versehen , um eine Verschiebung der Bolzen e in den Lang-

löchern zu ermöglichen. Der Hebel a wird mittels eines Gestänges

von einem Hubmagneten in Stellung gehalten. Soll aus irgendwelchen

Gründen der Roheisenmischer plötzlich stillgesetzt werden, so läßt der

Hubmagnet das Gewicht des Hebels a heruntersinken , die Klinke b

wird angehoben , die Kante c des am Roheisenmischer angebrachten

Zahnkranzes legt sich gegen die Kante d der Klinke b und dreht nun

die Klinke b mit ihrem unteren Auge f gegen den Anschlag h des

Untersatzes g. Alsdann wird unter Spannung der Zugstange k und

der Federn der Zapfen e allmählich seitlich bewegt, bis durch die

zunehmende Spannung der Federn die lebendige Kraft der Bewegung

des Roheisenmischers aufgezehrt ist. (D. R. P. 293289 v. 11. Juni 1914.) i

Ferrosiliciumlegierungen bestimmter Zusammensetzung. R. C.

Harrison und Electrometallurgical Co. , Lockport. Um Ferro-

silicium ganz bestimmter Zusammensetzung zu erzeugen, erläutert Verf.

das Schmelzdiagramm und glaubt, daß er durch chemische Berechnung

der Materialien und richtige Stromzufuhr die entsprechenden chemischen

Verbindungen erhält. (V. St. Amer. Pat. 1134 129 vom 6. April 1915,

angem. 14. Dezember 1909.)

Der Vorschlag ist praktisch wertlos.
11

Desoxydieren von Flußeisen, Stahl oder Kupfer auf elektro-

chemischem Wege durch Behandlung dieser Stoffe in flüssigem

Zustande mit Gleichstrom. Heinrich König, Crefeld. - Wie Ver-

suche mit dem Verfahren des Hauptpatentes 290309¹ ) ergeben haben,

bleibt die elektrolysierende Wirkung des Gleichstroms auch bestehen,

wenn die Anode nicht in das Metallbad eintaucht, sondern der Strom

lichtbogenbildend zu dem Metallbad überspringt. Der Sauerstoff des

Eisenoxyduls wird auch in diesem Falle das Bestreben haben, nach

der Anode zu wandern. Damit er aber aus dem Bade entfernt werde,

muß ihm auch in diesem Falle Gelegenheit gegeben werden, sich mit

einem Körper zu verbinden, zu welchem er in statu nascendi größere

Verwandtschaft besitzt als zu Eisen. Dies soll nach der vorliegenden

Erfindung dadurch erreicht werden, daß dem Metallbade ein Zusatz

von Kohlenstoff , z. B. in der Form von Carburit oder Roheisen , ge-

geben wird. An Stelle des Kohlenstoffs können aber auch andere

sauerstoffbindende Zusätze, wie Mangan, Silicium, Titan, Molybdän,

sowohl als solche wie auch in Form ihrer Ferrolegierungen, gemacht

werden. Da die Anode nicht in das Metallbad eintaucht, bleibt sie

unverbraucht, während der in oder auf dem Metallbade schwimmende

Körper die Rolle des desoxydierenden Stoffes spielt und der Lichtbogen

zwischen beiden die Vermittlung bildet. Die Desoxydation ist also

gegenüber dem Verfahren des Hauptpatentes eine indirekte, weil zwischen

den Elektroden zuerst ein Lichtbogen erzeugt werden muß. Nachdem

das im Konverter, Martin- oder Elektroofen gefrischte und überoxydierte

Eisen oder Kupfer in einen mit Gleichstrom betriebenen Elektroofen

gefüllt ist, wird eine für den Sauerstoffgehalt des Bades eben hin-

reichende Menge oben genannter Stoffe, wie Kohlenstoff, Mangan usw.,

hinzugefügt und das Metallbad der Wirkung von Gleichstrom ausgesetzt.

Sobald die genannten Stoffe quantitativ in ihre Oxyde umgewandelt

sind, wird das Metall abgestochen. Man soll nach diesem Verfahren

die Desoxydation auf billigerem Wege erreichen als nach dem Verfahren

des Hauptpatentes, weil an Stelle der teuren Elektrokohle billigere Zu-

sätze verwendet werden. (D. R. P. 293470 vom 11. Oktober 1913, Zus.

zu Pat. 290309.)
i

Tonerde in Stahl. G. F. Comstock. Besprechung und mikro-

photographishe Widergabe von Tonerdeeinschlüssen im Stahl im Ver-

gleich mit anderen Einschlüssen. (Metall. and Chem. Eng. 1915,

Bd. 13, S. 891.)

¹) Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 120.

u
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31. Metalle.*)

Elektrolytische Gewinnung von Metallen aus Erzen. H. A.Wagner.

Das poröse Diaphragma wird mit einem Gemenge von Bimsstein,

Holzkohle und Mangansuperoxyd gefüllt, das mit HgCl2 und Palladium-

chlorid getränkt und bei 100-150 ° C. durch Formaldehyd reduziert

wird, wobei indes MnO2 intakt bleibt. Das Erz befindet sich im Anolyt

aus Kochsalz und wird durch das Chlor angegriffen und gelöst, während

der Wasserstoff beim Durchgang aus dem Katolyt (NaCl) in dem

Diaphragma absorbiert und oxydiert wird. (Franz. Pat. 473957 vom

23. Juni 1914 ; Engl. Pat. 14 374/1914.)
sb

Magnetische Aufbereitung in Sardinien . C. W. Wright. (Eng.

and Min. Journ. 1915, Bd. 100, S. 911.)
u

Bestimmung der Korngröße in Metallen . Z. Jeffries , H. Kleine ,

B. Zimmer. (Trans. Amer. Inst. Min. Eng. 1915, S. 2359.)
u

Metallgießmaschine mit drei Gießformteilen. Julius Bibau,

Berlin-Lichtenberg, und Jacob Callmann , Berlin-Baumschulenweg.

Nach Fertigstellung des Gusses bewegt sich zunächst der bewegliche

Gießformteil von dem festen Teil weg, um das Abtrennen und Heraus-

stoßen der Gußstücke zu ermöglichen. Sodann beginnt der dritte

Gießformteil seine Bewegung und gestattet die Entfernung des An-

gusses an besonderer Stelle. (D. R. P. 292787 vom 20. März 1915.) i

Ofen für metallurgische Zwecke, z. B. für die Gewinnung von

Zink. Coswiger Braunkohlenwerke G. m. b. H., Coswig i . Anh.

-Ein Vorwärmeschacht zwischen Gicht und Reduktionsraum und eine

an ihm befindliche Kondensationskammer sind derart angeordnet, daß

die aus dem Reduktionsraum aufsteigenden Metalldämpfe und Gase

einen Teil ihrer Wärme an das in dem Vorwärmeraum befindliche

Gut abgeben. Diese Dämpfe und Gase werden in die Kondensations-

kammer mittels Exhaustors getrieben, wo die Metalldämpfe auf die ge-

eignete Kondensationstemperatur abgekühlt und kondensiert, während

die Gase (Kohlenoxyd und dergl .) wieder in den Ofenschacht hinein-

getrieben werden, um dort an das

ihnen entgegenbewegte Beschickungs-

gut die Wärme, welche sie noch be-

sitzen, abzugeben. Die Abbildung

zeigt einen senkrechten Schnitt durch

einen solchen Ofen. Das Behand-

lungsgut, z. B. Zinkerz und Kohle,

wird in dem Reduktionsraum R, in,

welchem dauernd eine Temperatur

von 1200-1300 ° aufrecht erhalten

wird, reduziert, wobei das Gut durch

Strahlung und Leitung einen großen

Teil seiner Wärme auf die in dem

Vorwärmeraum V über ihm lagernde

Beschickung abgibt, welche dadurch

cene Temperatur von etwa 900 ° C.

E

C- E

A- Z

R

E

erreicht. Auch geben die in dem

Reduktionsraum sich bildenden Zink-

dämpfe und Kohlenoxydgase von ihrer

Wärme einen erheblichenTeil an die im

Vorwärmeraum lagernde Beschickung

ab. Aus dem Vorwärmeraum werden

die Zinkdämpfe und das Kohlenoxyd-

gas, deren Temperatur sich auf etwa

900° C. ermäßigt hat, mittels eines

Exhaustors F durch die Kanäle E in

den Kondensationsraum C gesaugt,

welcher zur Vergrößerung seiner Ab-

kühlungsoberfläche mit Gittersteinen

ausgesetzt sein kann. Hier wird mit

einer Flüssigkeitsberieselung

oder sonstigen Kühlung oder einer

Beheizung eine Temperatur von etwa 500 ° C. herbeigeführt , so daß

die allmählich hineinströmenden Zinkdämpfe sich leicht und vollkommen

kondensieren und das Zink in dem Kondensationsraum noch flüssig

bleibt. Aus der Kondensationskammer wird das Zink durch den Ab-

stich A von Zeit zu Zeit abgelassen. Das Kohlenoxydgas, welches sich

in dem Kondensator C sofort von den schwereren Zinkdämpfen trennt,

wird mittels des Exhaustors F durch die Düsen D in die Gicht G

hinein und mit einer Temperatur von etwa 500 ° C. der in den Vorwärme-

raum hinunterrutschenden Beschickung entgegengetrieben, wobei es seine

Wärme an diese abgibt. Es verläßt den Ofen durch das Rohr B, um

irgend einer nutzbringenden Verwendung zugeführt zu werden. Die

Hilfe

Bildung von Zinkstaub ist deswegen nicht zu befürchten , weil die

Kondensation der Zinkdämpfe wegen der ziemlich genauen Regelung

der Temperatur in den verschiedenen Ofenräumen technisch vollkommen

durchgeführt werden kann. Solte sich dennoch gelegentlich etwas Zink-

staub bilden, so wird dieser mittels des Ventilators F mit dem Kohlen-

oxydgas in den Ofenschacht zurückgeführt , von wo er mit der Be-

schickung wieder in den Reaktionsraum gelangt. Der Ofen kann für

die Gewinnung der verschiedensten Metalle eingerichtet werden. (D. R. P.

293344 vom 16. Februar 1915.)
i

-

Presse zur Herstellung von Vorlagen für die Zinkdestillation

und von ähnlichen Hohlkörpern. Tellus Akt. - Ges. für Bergbau

und Hüttenindustrie, Frankfurt a. M. Die Patrize befindet sich

in ständig schwingender Bewegung. Dabei bewegt sie sich entweder

der als Form für den Hohlkörper dienenden Matrize, welche die Masse

für die Herstellung der Vorlagen formlos enthält , entgegen , oder es

nähert sich umgekehrt die Matrize der Patrize. (D. R. P. 292612 vom

26. Juli 1913.) i

Verhältnis zwischen Kleingefüge und mechanischen Eigen-

schaften von Normal - Zinkbronze. H. S. Rawdon. Bei Bronze

(88 % Kupfer, 10% Zinn und 2 % Zink) spielt die Art des Gusses, die

Gießtemperatur und sonstige Umstände beim Gießen nur eine sekundäre

Rolle in Bezug auf die Eigenschaften. Der Bruch geht stets durch

die Krystalle , längs der Spaltungsflächen. Die Festigkeit wird haupt-

sächlich durch die Gegenwart von Oxyden in Form von Einlagerungen

oder Häutchen beeinflußt. (Journ .Wash. Acad. Sciences 1915, S. 631.) u

—

Zur Chemie der eisernen Kriegsmünze. R. Lucas. Die etwa

212 g schwere Form von der Größe der üblichen Nickelfünfpfennig-

münze besteht aus Siemens-Martinstahl, der vermittels des Sherardisierungs-

prozesses verzinkt ist. Vor Rosten durch die Luft ist die Münze durch

das Verzinken geschützt ; ob die Münzen sonstigen Agenzien wider-

stehen werden, denen sie im Laufe der Zeit ausgesetzt sind, bleibt ab-

zuwarten. (Ztschr. phys. u. chem. Unterr. 1916, Bd. 29, S. 29.) CS

Die Bildung oxydischer Zinkerze aus Sulfiden. T. Wang. (Bull.

Amer. Inst. Min. Eng. 1915, S. 1959.) น

Über die Genesis einiger österreichisch -ungarischer Kupferkies-

lagerstätten. C. Doelter. (Mont. Rundsch. 1916, Bd. 8, S. 29, 64.) u

Kali in gewissen Kupfererzen und Abgängen. B. S. Butler.-

In Kupfererzen des Santa Rita - Distrikts sind 5,52 % , des Binghan-

Distrikts 3,9-9,6 %, des Ray- Distrikts 3,4-5,4 %, des Myami - Distrikts

4,9-5,6%, im Butte - Distrikt 4,3-5,3 % K₂O gefunden worden. Dieses

Kali entstammt Beimengungen von Muskowit, Feldspat usw. (Min.

and Eng. World 1915, Bd. 43, S. 935.)
u

Die Kupfererze von Bingham Canyon, Utah. J. J. Beeson. (Trans.

Amer. Inst. Min. Eng. 1915, S. 2191.) u

Vergleich zwischen Multiple- und Serien - System bei der

elektrolytischen Kupferraffination . Ph. L. Gill. — Verf. gibt folgende

Gegenüberstellung : Multiple-System Serien-System

Stromausbeute

Badspannung

•

Anoden im Bade

Kathoden ,,

Ampère auf 1 Qu .-Fuß

Niederschlagsfläche, Qu . - Fuß

90 %

0,3 Volt

68%

18 Volt

28 120

29 120

7,2 25

18 16

2040 Pfd.

283 ""

Niedergeschlagenes Kupfer in 1 Bad 204 Pfd.

Kupfer für 1 K.W.-Tag · · 187. ""

Bei einem Strompreise von 2 Pf für 1 K.W. - Std. entfällt beim Multiple-

System 1,28 Doll., beim Serien- System 0,85 Doll. auf 1 t Kathoden. Beim

Multiple-System betragen aber die Arbeitskosten, Kathodenblechherstellung,

Füllen und Entleeren der Bäder 0,23 Doll. , beim Serien-System die Arbeit,

Bäderfüllung und Entleerung, Abziehen der Anodenreste, Bestreichen der

Anoden 0,66 Doll. , so daß im ersteren Falle die Gesamtkosten 1,510,

im andern 1,513 Doll. betragen. Das Seriensystem wird bevorzugt bei

äußerst reinem Blasenkupfer, das Multiple-System bei unreinem, silber-

und goldhaltigem Kupfer. (Eng. and Min. Journ. 1916, Bd. 101 , S. 9.) u

Kohlenstaub beim Kupferschmelzen (Flammofen). N. L. War-

ford. (Min. and Eng. World 1915 , Bd . 43 , S. 721.)

Kohlenstaubfeuerung in Flammöfen. R. Kuzell. (Eng. and

Min. Journ. 1916, Bd . 101 , S. 302.)

u

u

Die Kupferhütte der International Smelting Co. in Miami,

Arizona. R. W. Kerns. (Eng. and Min. Journ. 1916, Bd. 101 , S. 421.) u

Praxis der Messingschmelzerei in den Vereinigten Staaten.

H. W. Gillett. In Amerika sind etwa 3600 Anlagen vorhanden,

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 288. welche Messing und Bronze verschmelzen. Die Metallverluste sind
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Mitteilung über die Schwemmaufbereitung. J. M. Callow.

(Trans. Amer. Inst. Min. Eng. 1915, S. 2321.)
u

Der Callow sche pneumatische Ölschwemmprozeß. J. M. Callow.

(Min. and Eng. World 1915, Bd. 43, S. 887.)

groß und gehen weit auseinander, sie schwanken zwischen 1 und 22 %,

die Brennstoffausnutzung beträgt 11-16 %. Wenn diese Verluste auf

die der besten technischen Anlagen reduziert werden könnten, so würden

etwa 6 Mill. M im Jahre erspart werden können. Um die besten Ver-

hältnisse zu ermitteln , wurden Fragebogen mit 28 Fragen ausgesandt,

worauf 230 eingehende Antworten einliefen , die zur Bearbeitung ge-

langten. Es werden die verschiedenen , Ofenbauarten besprochen, ferner

de Hauptfaktoren des Betriebes : die Verbrennung, die Oxydation, Ver-

fiüchtigung von Zink, Dampfdruck des geschmolzenen Messings, Gas-

druck und Gasgeschwindigkeit, Zuschläge und Decken, Schmelzverluste,

Brennstoffe usw., ferner die möglichen Verbrennungen und die sanitären

Verhältnisse. (Bur. of Mines, Bull. 73.) u

Rekrystallisation von kaltbearbeitetem Alphamessing be'm Aus-

glühen. Mathewson und Phillips. (Trans. Amer. Inst. Min. Eng.

1916 , S. 1.) u

Bestimmung des Antimons in den Produkten bei der Abröstung

von Antimonglanz. W. T. Hall und J. Blatchford. Es handelt

sich um die Analyse von Gemischen von Antimontrisulfid-, -trioxyd

und -tetroxyd. Zur Bestimmung des Gesamtantimongehaltes werden

0,25 g Röstprodukt mit 4 g Weinsäure und 2 g Kaliumjodid in 40 ccm

konzentrierter Salzsäure gelöst ; dann kocht man 5 Min. , kühlt ab, nimmt

die Jodfarbe mit 0,05 N-Thiosulfat (unter Zusatz von Stärke) weg,

neutralisiert fast völlig mit Ammoniak, gießt die schwach saure Lösung

in 200 ccm einer Bicarbonatlösung und titriert mit einer 0,1 n - jodlösung.

Schwefel bestimmt man ähnlich wie im Stahl : Man löst die Probe in

konzentrierter Salzsäure, leitet den entstehenden Schwefelwasserstoff in

ammoniakalische Cadmiumchloridlösung und bestimmt den Schwefel im

Schwefelcadmium mit Jod. Dieselbe Lösung benutzt man zur Bestimmung

des Trioxyds. Man versetzt mit 4 g Weinsäure, verdünnt auf 100 ccm,

neutralisiert annähernd mit Ammoniak, gießt diese Lösung in 200 ccm

Wasser mit 5 g Bicarbonat und titriert mit 0,1 n -Jodlösung. Bei der

Berechnung ist zu beachten, daß man sich das Tetroxyd als antimon-

saures Antimonoxyd vorstellen muß: 2 Sb₂O Sb2O3Sb2O5.

Vom gefundenen Gesamttrioxyd ist also abzuziehen die für das Trisulfid

und das Tetroxyd entsprechende Menge, erst der Rest ist dann als Trioxyd

vorhandenes Antimon. (Trans. Amer. Inst. Min. Eng. 1916, S. 99.) u

Das Verhalten von Antimonglanz beim Rösten. H. O. Hofman

und J. Blatchford. Die Ergebnisse der Untersuchung sind folgende:

Die Entzündungstemperatur liegt bei rund 200º C., bei diesem Punkte

fritt SO, auf. Die deutlich ausgeprägte Bildung von Sb2O3 wird bei

336 ° C. beobachtet, bei diesem Punkte treten weiße Dämpfe auf; die Bildung

von Sb2O3 geht langsam nach folgender Gleichungvor sich : Sb2S3 +90

SbO3SO2. Man kann bis zu Temperaturen von 400 ° C.

allen Schwefel abrösten ohne größeren Antimonverlust. Antimontri-

sulfid wird zuerst zu Trioxyd angeröstet, dann beginnt, sobald aller

Schwefel entfernt ist, die Oxydation zu Tetroxyd. Letztere nimmt mit

steigender Endtemperatur stark zu. Der Antimonverlust steigt ebenfalls

mit steigender Endtemperatur an, er erreicht bei 545 ° C. etwa 4,2 %.

(Trans. Amer. Inst. Min. Eng. 1916, S. 91.)

-

u

Robert

u

Antimonbergbau im Coeur d'Alene Distrikt , Idaho.

L. Brainard. (Min. and Eng. World 1916, Bd. 44, S. 351.)

Behandlung von Zinnerzen. A. B. Stodart. Es ist schwierig,

das Schwefelblei vom Zinnoxyd mechanisch zu trennen, weil beide

fast das gleiche spezifische Gewicht besitzen. Das blei- und eisenhaltige

Erz wird daher, nach der Beseitigung von Eisensulfid durch Rösten,

mit Nitraten vermengt und oberhalb des Schmelzpunktes des Nitrats

calciniert, wonach das Bleisulfat durch Ätzkalilauge ausgelaugt wird.

(Franz. Pat. 473973 vom 24. Oktober 1913.) sb

Die Quecksilberlager in Mazatzae Range, Arizona. (Min. and

Erg. World 1916, Bd. 44, S. 81.) น

Der Newnam-Herd. W. S. Newnam. Für silberfreie reiche

Bleikonzentrate hat sich in Amerika an einzelnen Stellen noch die Ver-

arbeitung dieser Erze im wasssergekühltenJUMBO- Herde erhalten. Moderne

Methoden machen aber stark Konkurrenz. Der Verf. hat nun den ge-

nannten Herd etwas abgeändert, seine Länge fast verdoppelt (2,4 m)

und mit mechanischer Krählvorrichtung versehen. Hierdurch wird ein

wesentlich größerer Durchsatz erreicht, der Brennstoffverbrauch, welcher

im Handherd 8-9 % beträgt, ist auf 3-4% heruntergegangen, die Ent-

Schwefelung von 80,6 auf 87,9 % gestiegen. (Trans. Amer. Inst. Min.

Eng. 1915, S. 2139.) u

Schwemma: fbereitung von silberhaltigen Bleierzen auf einer

Grube in Neasüdwales. H. Smith . (Eng. and Min. Journ. 1915,

Bd. 100, S. 953.) u

Fortschritte im Schwemmaufbereitungsverfahren und der Ein-

fluß auf die Konstruktion von Aufbereitungsanlagen. C. A. Tupper.

(Min. and Eng. World 1916, Bd. 44, S. 1.) u

u

Behandlung des von den Silberöfen kommenden Rauches nach

dem Cottrell-Prozesse. Ch. H. Aldrich. Auf den Raritan - Kupfer-

hütten hat man die von den Silberfeinbrennöfen kommenden Gase zu-

nächst durch einen mit Wasser beschickten Waschturm geleitet. Seit

1911 sind Versuche mit dem COTTRELL- Prozeß im Gange. Der Apparat

besteht aus Blei bezw. verbleitem Eisen; es werden in der Minute

170 cbm Gas behandelt, wozu 2,5 K.W. an Strom von 35--40000 V.

nötig sind. Der niedergeschlagene Staub besteht aus 6,5 % Selen , 6 %

Tellur, 10 % Arsen, 28 % Antimon, 9 % Blei , 2 % Wismut , 0,9 % Kupfer

mit 800 Unzen Silber und 1 Unze Gold für 1 t. Es werden 0,24 %

des Silbers und 0,022 % des gesamten verarbeiteten Goldes im Flug-

staub wiedergewonnen. (Min . and Eng. World 1915 , Bd . 43 , S. 930.) u

Versuche über die Zinkstaubfällung. Nath. Herz. Die Ver-

suche erstrecken sich auf die Wirksamkeit des Zinkstaubs in Kalium-

und Natriumcyanidlösungen, in Gold- und Silberlösungen und Mischungen

usw., ferner auf den Einfluß von Verunreinigungen im Zinkstaub (Zink-

oxyd, Metalle) , der Korngröße und auf Ersatzmittel. (Min. and Eng.

World 1915, Bd. 43, S. 769.)

-

u

Metallurgie der Erze mit gediegenem Silber in Südwest-

Chihuahua. M. Brodie. Geschichtliches. Alte Art der Aufbereitung

und das Verschmelzen in einer Art Flammofen. Vorkommen des ge-

diegenen Silbers. Beschreibung der jetzigen Anreicherung, Amalga-

(Eng. and Min. Journ. 1916, Bd. 101 , S. 297.)

mation, Cyanidlaugerei und das Einschmelzens des ausgefällten Silbers.

น

Entwicklung der Goldbaggerei im Yukongebiet. O. B. Perry.

(Eng. and Min. Journ . 1915, Bd. 100, S. 1039.)
u

0/

Die Auflösung des Goldes bei der Cyanidl ugerei. T. B.

Stevens. Verf. hat auf der SONS OF GWALIA MILL in West-

australien die Auflösung des Goldes durch Cyanidlösungen in den

verschiedenen Stadien des Prozesses verfolgt. Aufgelöst wurden in

den Pochtrögen 1,5 %, in den Pfannen 19,4 %, in der Rohrmühle 8 /09

in den Klassierapparaten und Eindickern 14,9 %, in den Rührbottichen

28,7 %, zusammen 72,5 %; amalgamiert wurde in den Pfannen 20 %, im

Rückstand gingen 7,5% verloren. Die Cyanidlaugerei ist stärker als

(Eng. and Min. Journ. 1916, Bd. 101 , S. 356. )

0,03 % KCN, man braucht 0,4-0,5 Pfd. Natriumcyanid für 1 t Erz.

(Eng. and Min. Journ. 1916, Bd. 101 , S. 356. )
u

Untersuchung über die Qualität von Platingegenständen. G. K.

Burgess und F. D. Sale. Verf. geben eine einfache thermoelektrische

Methode an, um die Reinheit von Platinsachen zu bestimmen, ohne

diese zu beschädigen ; dadurch kann der Iridium- oder Rhodiumgehalt

festgestellt werden. Weiter wird eine Methode zur exakten Bestimmung

des Gewichtsverlustes der Platingeräte beim Erhitzen beschrieben. Für

eisenfreie Tiegel schwankt der Verlust bei 1200 ° C. für 100 qcm von

0,71 bis 2,69 mg in 1 Std.; der kleinere Verlust betrifft Tiegel mit

Rhodium, der größere solche mit Iridium. Eisen verringert anscheinend

den Verlust beim Erhitzen, es wirkt aber dadurch schädlich, daß sich

lösliche Oxyde auf der Oberfläche bilden . Die magnetische Suszepti-

bilität ist gleich Null. Die in Platingegenständen gefundene Suszepti-

bilität ist aber nicht proportional dem Eisengehalte. Der Verlust beim

Erhitzen und Waschen mit Säuren ist bei neuen und alten Tiegeln fast

der gleiche, wenn sie zwei- bis dreimal erhitzt und gewaschen waren.

Platin- Iridiumlegierungen unterliegen leichter der Zerstörung als Platin-

Rhodiumlegierungen. (Scient. Papers Bur. of Standards, Nr. 254.) u

Studien über praktische Ersatzmittel für Platin und seine Legie-

rungen, namentlich mit Hinsicht auf Legierungen von Wolfram und

Molybdän. F. A. Fahrenwald. Verf. bemüht sich, Legierungen zu

finden, die Platin für seine verschiedenen Verwendungszwecke ersetzen

könnten. Dabei ergaben sich drei verschiedene Gruppen. Von binären

Legierungen kommen nur solche aus Edelmetallen in Frage, und zwar

sind Legierungen aus Silber- Palladium und Gold- Palladium ausgezeichnete

Ersatzlegierungen für Platin in seiner weichen Form. Sie erfüllen an-

nähernd alle Anforderungen, nur sind sie chemisch nicht so widerstands-

fähig. Für andere Zwecke kann reines duktiles Wolfram, weniger gut

Molybdän als Ersatz für Platin dienen, nur stören hier zwei Eigenschaften :

die leichte Oxydation und die Schwierigkeit der Lötung. Beide Mängel

sind durch Überziehen der beiden Metalle mit Edelmetall überwunden,

wodurch sie in mancher Beziehung dem Platin überlegen werden. Der

dritte Teil bezieht sich auf die Herstellung schweißbaren Wolframs und

Molybdäns. Diese gelang im Laboratoriumsmaßstabe, dagegen glückte

es nicht, Legierungen von Wolfram mit Gold und Palladium herzustellen ,

wohl aberWolfram-Molybdänlegierungen in schweißbarer Form. Letztere

wurden auch metallographisch untersucht. (Trans. Amer. Inst. Min, Eng.

1916, S. 103.) u
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32. Photochemie und Photographie.*)

Versuche zur Anwendung strenger Selektivfilter bei spektral-

photometrischen Untersuchungen. Adolf Hnatek. Diese Unter-

suchungen über die Abhängigkeit der Gradation der Bromsilbergelatine

von der Wellenlänge sind mit gewöhnlichen und orthochromatischen

Platten des Handels angestellt. Die im Original zu vergleichenden

sehr verschiedenartigen Kurven sagen also nur etwas aus über das Ver-

halten von Mischungen, welche die Technik zur Erreichung bestimmter

Gradationen vornimmt. (Ztschr. wiss. Phot. 1916, Bd. 15, S. 271-288 .) ph

Kolloidchemie und Photographie. XXXVII. Über Bromsilber-

Kollodium. Lüppo - Cramer. In Gelatineemulsionen bedeutet eine

Kornvergrößerung des Bromsilbers stets eine Empfindlichkeitssteigerung.

Läßt man dagegen eine Bromsilberkollodiumemulsion mit Überschuß

von Bromammonium einige Stunden stehen, so nimmt bei erheblicher

Kornvergrößerung die Lichtempfindlichkeit stark ab. Es ist also vorteil-

haft, mit möglichst geringem Bromsalzüberschuß zu arbeiten und die

Emulsion sofort nach ihrer Bereitung auszuwaschen. (Kolloid-Ztschr.

1916, Bd. 18, S. 18-20.) ph

Sensibilisierungsspektren von Pflanzenfarbstoffen auf Brom-

silberkollodium. Josef Maria Eder. Außer Chlorophyll waren

die Pflanzenfarbstoffe bisher kaum zur photographischen Farben-
zur photographischen Farben-

sensibilisierung benutzt worden. Diese Untersuchung zeigt, wie viele

dazu verwendbar sind. Auf Bromsilbergelatine wurden die Versuche

deshalb nicht ausgedehnt, weil im Gegensatz zum fast indifferenten

Kollodium sich die Gelatine meist zu stark anfärbt. (Sitz.-Ber. K. Akad.

Wien, Math.-nat. Kl. 1915, Bd. 124, Heft 10.) ph

-

--

Kreuzraster, dessen Kreuzungen mehr oder weniger durch-

scheinende Stellen enthalten. Werner Robert Busch Larsen ,

Kopenhagen. Nur ein Teil der Kreuzungen des Rasters ist mit für

Licht durchdringlichen Stellen versehen , um eine verschiedene Be-

einflussung der lichtempfindlichen Platte in den Lichtern und in den

Zwischentönen zu erreichen. Die für Licht durchdringlichen Stellen

der Kreuzungen sind von mehr oder weniger durchscheinenden Farb-

flecken gedeckt, und zwar sind diese Farbflecken auf dem Deckglas

des Rasters an solchen Stellen und in solchen gegenseitigen Abständen

angebracht, daß die Farbflecken die Lichtöffnungen dann decken, wenn

die beiden Glasplatten zusammengelegt werden. (D. R. P. 293218 vom

12. Oktober 1915.) i

Antimontonung der Entwicklungsbilder. Ludwig Strasser.

Die Silberbilder werden zuerst in AgBr oder AgCl umgewandelt, aus-

gewaschen und dann mit einer 0,5 % ig. Lösung von SCHLIPPESchem

Salz behandelt. Der rotbraune Ton ist haltbar. Die Abstufungen des

Bildes bleiben fast die gleichen. Durch gleichzeitige oder nachfolgende

Schwefeltonung kann das Braun kälter gemacht werden. (Phot. Rundsch.

1916, Bd. 53, S. 33-35.)
ph

Herstellung von Diapositiven , welche ein seitenverkehrtes

Halbtonbild und Schrift oder Zeichnung enthalten. Rotophot-

Akt.-Ges. für Graphische Industrie, Berlin. Vorliegendes Ver-

fahren soll die gleichzeitige Ätzung von Halbtonbild und Schrift durch

Herstellung eines für die Kopie auf Pigmentpapier sofort geeigneten

seitenverkehrten Diapositivs gestatten, welches sowohl das Halbtonbild

als auch die Schrift enthält. Auch soll dieses Verfahren die gleichzeitige

Hervorrufung des Halbtonbildes und der Schrift oder der Zeichnung

auf dem Diapositiv ermöglichen. Man druckt zu dem Zweck auf in-

aktinisch (schwarz oder dunkelrot) gefärbtes Papier den Schriftsatz oder

die Zeichnung mittels Buchdrucks oder auf andere Weise in einer

recht aktinischen Deckfarbe, wie Weiß, Hellblau oder Silber. Dieser

Druck wird mittels photographischer Kamera auf einer Trockenplatte

in der Aufsicht aufgenommen. Da der Grund des Druckes ganz in-

aktinisch ist , gibt nur die weiße, hellblaue oder silberne Schrift oder

Zeichnung auf der Trockenplatte einen entwickelbaren Lichteindruck,

während alle übrigen Teile der Trockenplatte unverändert bleiben. So-

dann nimmt man in der Kamera das ringsum abgedeckte , seitenver-

kehrte Halbtonnegativ in der Durchsicht auf der gewünschten Stelle

der bereits den Lichteindruck der Schriftaufnahme tragenden Platte auf

und entwickelt und fixiert die getrennt gewonnenen beiden Lichteindrücke

auf der Platte gleichzeitig. Das auf derselben Platte erhaltene Tonbild

nebst Schrift oder Zeichnung kann dann ohne weiteres für die Zwecke

des Tiefdruckes auf Chromatgelatine umkopiert werden. Das so er-

haltene Chromatgelatinebild ergibt mit einer Ätzung gleichzeitig Halb-

tonbild und Schrift oder Zeichnung. (D. R. P. 293 193 v. 2. Okt. 1915.) i

Verfahren, um zwischen zwei Elektrodenplatten befindliches

Papier mit Hilfe der Elektrolyse zu bedrucken. Max Baumann ,

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 264.

—

Cöln a. Rh.Cöln a. Rh. Ein dicker Papierstapel wird zwischen zwei Elektroden-

platten eingeschaltet, von denen die eine das wiederzugebende Urbild

und die andere das zugehörige Spiegelbild enthält. Auf diese Weise

wird der elektrische Strom genau an den zu färbenden Stellen durch

den ganzen Papierstapel geleitet, so daß ohne maschinelle Anlage und

überhaupt ohne Bewegungsmechanismen eine umfangreiche Auflage

bei einem einzigen Stromdurchgang gedruckt werden kann. Die Platten

mit dem Urbild und Spiegelbild aus Metall können z. B. durch gal-

vanischen Niederschlag nach Art der bekannten galvanischen Druckstöcke

erzeugt werden. Werden die Erhabenheiten scharf ausgeprägt, so lassen

sich derartige Platten ohne weiteres benutzen, da die zwischen den

Erhabenheiten befindliche Luft genügend isolierend wirkt. Die Zwischen-

räume können aber auch durch eine eingestrichene Isoliermasse ausgefüllt

werden. Das Papier wird zur Erhöhung der Leitungsfähigkeit ange-

feuchtet. Ist der Elektrolyt nur auf einer Seite des Papiers vorhanden,

so erscheint der Druck auf dem Papier einseitig. Ist das Papier mit

dem Elektrolyten ganz durchtränkt, so durchdringt auch die Färbung

das Papier von der Vorderseite bis zur Rückseite. Statt Papier kann

auch ein anderer Stoff verwendet werden, sofern er in der erforderlichen

Weise für die elektrochemische Wirkung präpariert werden kann und

genügende Leitungsfähigkeit für den elektrischen Strom besitzt. (D.

R. P. 293207 vom 26. Mai 1915.)

-

i

Die neue Agfa- Farbenplatte. Karl Weiss. An Stelle der

Stärkekörnchen bei den Autochromplatten tritt hier eine Harzemulsion,

deren disperse Teilchen in drei Grundfarben gefärbt sind. Die licht-

abhaltende Zwischenlage von Tusche fällt weg; dadurch wird das Bild

farbenprächtiger. Das Korn erscheint aber etwas gröber. (Phot. Ind.

1916, S. 63.)
ph

Zur Systematik der Farbenphotographie. W. H. Idzerda.

(Phot. Ind. 1916, S. 35-36.) ph

AufGelbfilter für Autochromplatten. W. von Schwind.

19 ccm einer 6 % igen Gelatinelösung kommen 9,7 ccm Filtergelb 1 : 200

und 8,5 ccm Echtrotlösung 1 : 2000. Auf 120 qcm Glas kommen 7,8 ccm

dieser Lösung. (Phot. Rundsch. 1916, Bd. 53, S. 48.) ph

-

Herstellung von Mehrfarbenbildern durch Färben von durch

objektive Farbauslese gewonnenen Positiven. John Lewisohn,

New York. Nach diesem Verfahren werden die zum photographischen

Blaudruck (Cyanotypie) benutzten lichtempfindlichen Stoffe verwendet,

um eine Anzahl Farben übereinander zu lagern, welche zusammen ein

Bild ergeben, dessen Farbtöne den natürlichen Farben gleichkommen

sollen. Man stellt mehrfarbige Positive nach Farbauszüge darstellenden

Negativen des wiederzugebenden Gegenstandes her. Dabei soll das

eine der drei Negative einen Positivabdruck mit dem gelben Ton, das

zweite Negativ das Positiv mit dem roten Farbton und das dritte Negativ

das Positiv mit der blauen Farbe ergeben . Es wird zunächst ein Blau-

druck mit dem Negativ für Gelb erzeugt; dann wird der blaue Teil

des Blaudruckes mittels eines gelben Bades, wie Aurantia, ausgetuscht

und danach der Träger getrocknet. Sonach wird er in eine schwache

Lösung von Silbernitrat eingetaucht, welche genügt, um die blaue

Farbe zu beseitigen, während das gelbe Bild, welches dem Negativ für

gelb entspricht, zurückbleibt. Alsdann wird das so entstandene Bild

gewaschen, um das Silbernitrat zu entfernen, und getrocknet. Nunmehr

wird die Bildseite des Trägers wieder mit einer für das Blaueisen-

verfahren geeigneten Schicht versehen, und zwar bevor der Träger ganz

trocken ist. Jetzt wird die lichtempfindliche Schicht des Trägers unter

Zuhilfenahme des Negatives für Rot belichtet, so daß eine Eisenblau-

kopie entsteht, welche dem roten Teil der Vervielfältigung entspricht,

wobei dafür gesorgt werden muß, daß das Negativ auf dem Träger

genau in die richtige Lage kommt, damit das von dem Negativ für

rot erzielte Bild genau mit dem bereits erzeugten gelben Bild überein-

stimmt. Die auf diese Weise entstandene Blaukopie wird mit einer

geeigneten roten Farblösung, z. B. rotem Eosin , behandelt , dann der

Träger getrocknet und mit einem Silbernitratbad behandelt, welches stark

genug ist, um das Blau zu lösen, wobei das rote Bild sich dem früher

entstandenen gelben Bilde überlagert. Nachdem der auf diese Weise

gebildete Abdruck gewaschen und getrocknet worden ist, wird die mit

den bereits erzeugten Bildern versehene Seite des Trägers yon neuem

mit einer zur Erzielung des Blaudruckes geeigneten lichtempfindlichen

Schicht versehen, welche in der oben angegebenen Weise getrocknet

und belichtet wird, so daß mittels des Negativs für Blau ein Bild her-

gestellt wird, welches zu den unter Benutzung der zwei ersten Negative

hergestellten Bildern genau paßt. Die auf diese Weise erzeugte Kopie

weist dann gelbe, rote und blaue Farbe auf, welche Farben das Gesamt-

bild in annähernd natürlichen Farben ergeben. (D. R. P. 293487 vom

20. Februar 1915.) i

Verlag der Chemiker-Zeitung Otto v. Halem in Cöthen (Anhalt). Druck von August Preuß in Cöthen (Anhalt).



Chemisch-Technisches Repertorium

00 :

tek

Übersicht über das Gesamtgebiet der reinen und angewandten Chemie

Cöthen, 9. September 1916.

Beilage zur Chemiker-Zeitung Nr. 108/110.
40. Jahrgang. Seite 305-312.

Herausgeber: Dr. v. Vietinghoff- Scheel in Berlin. Verantwortlicher Redakteur: Dr. Walter Roth in Cöthen.

Inhalt : 4. Anorganische Chemie. Mineralogie.

Feuerungen. Öfen. Generatoren. Dampfkessel .

Baustoffe. 21. Zucker. Stärke. Dextrin.

6. Chemie der Pflanzen und Tiere. Agrikulturchemie.

16. Anorganisch - chemische Industrie. Düngemittel.

13. Brennstoffe.

17. Glas. Keramik.

23. Tierische Stoffe. Gerberei. Leimsiederei. ~ 33. Elektrochemie. Elektrotechnik.

4. Anorganische Chemie. Mineralogie.")

≤
Die reziproken Salzpaare KCI + NaNO3 KNO3 + NaCl undKNO3 + NaCl und

die Bereitung von Konversionssalpeter. W. Reinders. Werden

nach dem Schema von JÄNECKE für x K, ( 1 - x)Na, y NO3, ( 1— y)Cl,

m H₂O die Werte von x und y in ein Viereck mit Kante 1 und den

Ecken NaCl, NaNO3, KNOз und KCI eingetragen und die Werte für

H2O als Ziffern in die 4 Gleichgewichtsgebiete der Lösungen mit festem

NaCl, NaNO3, KNO3, KCl eingefügt und vom NaNO3- über das NaCl-,

KCl-, KNO3-Gebiet mit einander verbunden, so können aus der Dar-

stellung die Bedingungen für die Abscheidung der einzelnen Salze ab-

gelesen werden. Verf. findet für 5º, 50 ° und 100 ° C., daß die Löslich-

keit des NaNO3 bei Zunahme von KNO3 sich erhöht, was durch die

tiefe Lage des Eutektikums (218 ) von KNO3, NaNO3 bedingt ist. Für

die Praxis ergibt sich, daß statt äquimolekularer Mengen ein geringer

Überschuß an NaNO3 gut ist, und daß nach der Erhitzung auf 100° C.

und Abtrennung des NaCl durch Zusatz von Wasser der Abscheidung

von NaCl neben der des KNO; vorgebeugt und späteres Waschen er-

spart wird. (Ztschr. anorg. Chem. 1915, Bd. 93, S. 202-212.) ak

Experimentelle anorganische Chemie und Elektrochemie im Jahre

1915. A. Gutbier. (Ztschr. angew. Chem. 1916 , Bd. 29, I , S. 69.) cs

Über die Wärmekapazität des Wassers. Jaeger. (Chem.- Ztg .

1915, S. 950.)

Spezifische Wärme von geschmolzenem Eis. H. C. Dickinson

und N. S. Osborne. (Bull. Bur. Standards 1915, S. 49—81 .)
r

Die Sulfate des Hydrazins unter besonderer Berücksichtigung

ihrer Doppelsalzbildung. Fritz Sommer und Kurt Weise. (Ztschr.

anorg. Chem. 1916, Bd. 94, S. 51-91 .)

Das ternäre System : Diopsid-Anorthit-Albit.

(Ztschr. anorg. Chem. 1916, Bd. 94, S. 23—50.)

r

N. L. Bowen.

•

r

Über Stanno- und Plumboalkalidoppelhalogenide. E. Rimbach

und K. Fleck. (Ztschr. anorg. Chem. 1916, Bd . 94, S. 139-156.) r

Verflüssigung des Kohlenstoffs und Herstellung der Sonnen-

temperatur. Lummer. (Ztschr.Ver.d . Ing. 1915 , Bd . 59, S. 1063–1065.) r

Die Löslichkeit des kohlensauren Kalkes in mit Luft in Be-

rührung befindlichem Wasser und deren Schwankung bei ver-

schiedenen Temperaturen. R. C. Wells. Da Angaben über die

Löslichkeit von CaCO3 für niedere Temperaturen fehlen, die Löslichkeits-

schwankungen bei verschiedenen Temperaturen in Wasser, das mit Luft

in Berührung kam, aber für die Geochemie von großer Wichtigkeit sind,

hat Verf. diesbezügliche Versuche mit Joplin- Calcit angestellt. Obwohl

ein Gleichgewichtsgehalt der Luft an CO in der Natur ohne Zweifel

selten ist, schließt Verf. doch aus seinen Versuchen, daß festes CaCO3

bei niederen Temperaturen in einem der freien Luft ausgesetzten Wasser

erheblich löslicher ist als bei höheren Temperaturen. (Journ . Washingt.

Acad. Science 1915, Bd. 5, S. 617.) CS

Dissoziation von Calciumcarbonat unter 500 ° C. R. B. Sosman,

J. C. Hostetter und H. E. Merwin. (Journ. Wash. Acad. Scienc. 1915,

S. 563-569.) r

Schmelzpunkte schwer schmelzbarer Oxyde. C. W. Kanold. —

Verf. beschreibt zunächst die Apparatur (ein modifizierter Arsen-Vakuum-

ofen, das Pyrometer, das Gefäßmaterial und einige Kontrollbestimmungen

des Platinschmelzpunktes. Der Schmelzpunkt reiner Magnesia wurde zu

2800° C. (Abweichung 130) gefunden, gemessen in Graphittiegeln und

in CO- und N-Atmosphäre. Kalk, auf Wolfram in Wasserstoff ge-

schmolzen, wies einen Schmelzpunkt von 2572 ° C. (Abweichung 3 °)

auf; Tonerde in Wolframtiegeln und in Graphittiegeln, im Vakuum

und bei Atmosphärendruck zeigt einen Schmelzpunkt von 2050 ° C.

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 265.

---

0

(Abweichung 5º). Chromoxyd schmilzt in Graphit- und Wolframtiegeln

bei 1990° C. (Abweichung 6º). (Bull . Bur. Standards, Bd. 10, S. 295.) u

Die Sulfide des Kupfers. Eugen Posnjak, E. T. Allen und

H. E. Merwin. Der Schmelzpunkt des im Vakuumofen hergestellten

Cuprosulfids ergab sich zu 1130° 1 ° C. und das spezifische Gewicht

von künstlichem Cuprosulfid zu 5,785 (25 °/4°) , ist aber identisch mit

dem des reinsten natürlichen Minerals , das 5,783 (25/4 ) beträgt.

Die Kupfersulfide , die durch Zusammenschmelzen von Kupfer und

Schwefel erhalten werden , haben wechselnde Zusammensetzung und

enthalten immer mehr Schwefel, als dem Verhältnis 2 Cu : S entspricht.

Sie sind mikroskopisch homogen und werden bei Zunahme des Schwefel-

gehaltes in der Färbung dunkler bei Abnahme ihres spezifischen Gewichts.

Kupfersulfid schmilzt in einer Atmosphäre von Schwefelwasserstoff bei

1096 ° C. und von Schwefeldampf bei 1057 ° C. Der niedrigere Schmelz-

punkt im Vergleich zu dem des Cuprosulfids ist durch das gelöste

Cuprisulfid bedingt, dessen Menge mit der Steigerung des umgebenden

Schwefeldampfdruckes zunimmt. Feste Lösungen von Cupro- Cuprisulfid

wurden durch Erhitzung zusammengepreßter Pulver der beiden Sulfide

auf etwa 100 ° C. hergestellt. Die durch Einwirkung von Ammonium-

rhombisches Cuprosulfid beschrieben worden sind, haben in Wirklichkeit

sulfid auf Kupfer gebildeten Krystalle, die in der Literatur wiederholt als

die Zusammensetzung Cu7(NH )S₁ und sind nicht rhombisch, sondern

tetragonal. Covellin ist hexagonal, optisch positiv und hat ein spezifisches

Gewicht von 4,676 (25 °/4°), das des künstlichen Covellins ändert sich

mit der Feinheit des benutzten Materials , der höchste erhaltene Wert

war 4,652. (Zeitschr. anorg. Chem. 1916, Bd. 94 , S. 95—138.) r

Vom Malachit, nebst allgemeinen Bemerkungen über die Pseudo-

morphosenbildung. R. E. Liesegang. Verf. zeigt, daß, wenn der

Malachit das eine Mal in Form vollkommener Pseudomorphosen nach

den Krystallen seiner Vorstufen auftritt, während sich das andere Mal

die nierige Gestalt zeigt , welche genetisch scheinbar nichts mit den

Pseudomorphosen zu tun hat, letztere Ansicht falsch ist. Bei physika-

lisch-chemischer Betrachtung ist eine Verwandtschaft zwischen den

Pseudomorphosen und den Nierenformen vorhanden. (Sonderdr. Ztschr.

Krystall., Bd. 55, Heft 3.) CS

Zur Kenntnis der Explosionsfähigkeit des Urannitrats. Arno

Müller. (Chem.- Ztg. 1916, S. 38.)

Terbium. C. James und W. Bissel. - Zur Darstellung von

Terbiumoxyd benutzt Verf. ein Gadoliniumoxyd, welches neben Terbium-

oxyd Disprosium- und Holmiumoxyd und Spuren Yttrium und Erbium

enthielt. Durch Erwärmen mit Bromwasserstoffsäure werden die Bromate

hergestellt und diese einer langen und sorgfältigen Fraktionierung unter-

worfen. Das ganze Terbium und meiste Holmium und Disprosium

befanden sich in dem am meisten löslichen Teile. Aus der Farbe der

Oxyde der einzelnen Fraktionen läßt sich erkennen , wie weit die

Trennung der einzelnen Elemente fortgeschritten ist. Alles Gadolinium

war entfernt, so bald ein fast weißes Oxyd erhalten wurde , die lös-

licheren Fraktionen geben orangerote Oxyde. Europiumbromat ist

weniger löslich als Gadoliniumbromat, es scheint deshalb die niedrigste

Löslichkeit aller Bromate der seltenen Erden zu besitzen. Die Löslich-

keit geht vom Lanthan als dem am leichtesten löslichen abwärts über

Cer, Praseodym , Neodym, Samarium bis zum Europium, von diesem

steigt sie wieder in der Reihenfolge Gadolinium, Terbium, Disprosium,

Holmium , Yttrium, Erbium , Thulium , Ytterbium, Lutetium , Celtium

bis zum Scandium . Die Trennung des Terbiums vom Disprosium ist

schwierig, sie wird sich am besten mittels der Athylsulfate ausführen

lassen. Nach der Bromatmethode läßt sich Terbium leicht vom Gado-

linium trennen. Neodym findet sich zwischen beiden. (Journ. Amer.

Chem. Soc. , Bd. 36, S. 2060-2066.)
pu
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6. Chemie der Pflanzen und Tiere. Agrikulturchemie.*)

Die Einwirkung des ultravioletten Lichtes auf die Leuchtbakterien.

Vorläufige Mitteilung. F. C. Gerretsen. Die Versuche wurden an

Ehotobacterium phosphorescens mit einer Quarz-Amalgamlampe von

HERAEUS angestellt und lieferten Absterbekurven, ähnlich den von

PIJKMAN bei Erhitzung von Colibakterien erhaltenen. Dabei war die

Intensität der Bestrahlung von Einfluß. Die Bakterien an den belichteten

Stellen leuchteten noch 2-10 Std. lang fast ebenso stark wie an un-

belichteten. Ebenso verhält sich die Katalasefunktion . Verf. schließt

daraus, daß auch die Lichtentwicklung auf einem enzymatischen Prozeß

beruht, indem das Enzym, Photogenase, zur Bildung eines Leuchtstoffes,

des Photogens von MOLISCH, führt, dessen Oxydation an der Luft von

Lichtbildung begleitet wird. Ein oxydierendes Enzym konnte mittels

der üblichen Reaktionen nicht nachgewiesen werden. Um die Natur

des Photogens aufzuklären, wurden besondere Versuche angestellt. Es

ergab sich, daß alle Stoffe , mit denen die Leuchtbakterien gezüchtet

werden können , nach Kochen mit Kalilauge und Abkühlung bei der

Oxydation durch Bromwasser Licht zu entwickeln vermögen. Es scheinen

bei der Spaltung der Eiweißkörper labile Körper zu entstehen , die

zwischen den Peptonen und Aminosäuren stehen, und die Eigenschaft

besitzen, bei Oxydation Licht zu entwickeln. (Zentralbl. Bakteriol. 1915,

[II], Bd. 44, S. 660.) sp

Farbstoffe und biologische Forschung. (Zum Gedächtnis P.

Ehrlichs.) H. Bauer. (Ztschr. angew. Chem. 1916, Bd. 29, I, S. 1.) cs

Neue Reaktion des Harns. A. Bach. (Chem.-Ztg. 1916, S. 111.)

Über die Anwendbarkeit von Trockenhefe für die Untersuchung

von Harnzucker. A. Bolland und A. Krausz. E. Weidenkaff.

(Chem.-Ztg. 1915, S. 947; 1916, S. 225.)

Versuche über die hemmende Wirkung von Giften auf Mikro-

organismen. C. Wehmer. (Chem.-Ztg. 1916, S. 89, 106.)

Zur Frage nach den Beziehungen des Alkoholismus zur

Tuberkulose. Orth. (Chem.-Ztg. 1916, S. 93.)

Über das Aplysiengift. F. Flury. Aplysien, unter Namen wie

Meerhase, Seehase, Kuttelfisch, Giftkuttel usw. bekannt, nackte Schnecken,

zur Ordnung Opisthobranchiaten, Unterordnung Tectibranchiaten gehörig,

bewohnen in zahlreichen Arten die Küsten wärmerer Meere und stehen

von alters her im Rufe hoher Giftigkeit. Verf. untersuchte das milch-

weiße, stark riechende Sekret von Aplysia depilans und das violette,

fast geruchlose . von Aplysia limacina. Im ersteren fand er in der TatIm ersteren fand er in der Tat

pharmakologisch wirksame Substanzen, und zwar neben wenig wirk-

samen Basen als Hauptträger der Wirkung ein stickstoffreies, mit

Wasserdämpfen flüchtiges Ol, nach chemischen und physikalischen

Eigenschaften zu den Terpenen gehörig, stark giftig für kleine Seetiere

und Frösche. Es gehört zu den Nerven- und Muskelgiften, lähmt

auch den Herzmuskel von Aplysien und Fröschen. Auf Schleimhäuten

von Warmblütern bewirkt es lokale Reizung. Es ist vielleicht verwandt

oder identisch mit dem von DUBOIS beschriebenen Gift von Murex.

Das Sekret von Aplysia limacina war ungiftig. (Arch. experim. Pathol.

u. Pharmakol. 1915, Bd. 79 , S. 250.) . sp

Giftige Pflanzen. E. M. Holmes. (Pharm. Journ . 1915, 4. Reihe,

Bd. 41 , S. 358.)
r

Bemerkungen zur Pflanzenchemie. P. Q. Keegan. (Chem. News

1916, Bd. 113, S. 85.)
CS

Beitrag zur Kenntnis der Flechten und ihrer charakteristischen

Bestandteile. O. Hesse. (Journ . prakt. Chem. 1915, 2. Reihe, Bd . 92,

S. 425.)
CS

Stickstoffquellen und Stickstoffdüngung in der Kriegszeit. J.

Vogel. (Chem.-Ztg. 1916, S. 12.)

-

Zur Frage der Nutzbarmachung des Harnstickstoffs auf in-

dustriellem Wege. F. W. Dafert und A. Uhl. Die Nutzbarmachung

des Harnstickstoffs mit Hilfe von Spaltpilzen hat sich als praktisch nicht

gangbar erwiesen . Bessere Aussichten böte die Behandlung des Harnes

mit heißem Atzkalk. Die Hauptschwierigkeit bereitet aber das Sammeln

des Harns, das sich nur an gewissen Orten und unter ganz bestimmten

Verhältnissen durchführen läßt. Die Kriegsgefangeneniager wären in

dieser Richtung geeignete Versuchsobjekte. (Sonderdr. landw.-chem.

Versuchsw. Österr. 1916, S. 1.)
CS

Die Vorteile der Kalkdüngung zu Kartoffeln. O. Klähr.

Für leichtere Böden kommt hochwertiger Kalkmergel , für schwerere

Böden gebrannter Kalk (Atzkalk) in feingemahlener Staubform in Frage.

Das Ausstreuen erfolgt am besten im Mai vor dem Eggen der Kartoffel-

schläge. Durch die Kalkdüngung wird der Boden warm, locker und

tätig. Krautfäule und Schorfkrankheit treten nicht auf. Auch die Güte

der Kartoffel wird durch Kalkdüngung günstig beeinflußt. (Tonind.-

Ztg. 1916, S. 189.) sm

Neues über Rüben- und Kartoffeltyrosinase. M. Gonnermann.

K. Schweizer. (Chem.- Ztg. 1916, S. 127 ; 330.)

Loews Kalkfaktor und der Samenertrag der Rübe. Fallada

und Greisenegger. - Die Wichtigkeit dieses, das Verhältnis CaO : MgO

im Boden ausdrückenden Faktors , tritt bei der Rübe deutlich hervor,

vor allem bei der Samenrübe : schon bei 1 : 1 stieg die Knäuelernte

um 19 %, und bei 3 : 1 sogar um 84%, wodurch sie um 100 % größer

ist als bei 1 : 3! (Osterr.-ungar. Ztschr. Zuckerind. 1916, Bd. 45 , S. 117.)

Da bekanntlich die Zuckerrübe unter allen Kullurpflanzen auch mit den

größten Magnesiaverbrauch aufweist, so ist offenbar die Feststellung und Regelung

des so wichtigen Loewschen Faktors für die Samenzucht von hoher Bedeutung. ).

Zeitpunkt der Untersuchung von Mutterrüben. Plahn -Appiani.

Verf. kommt zum Schlusse, daß der richtigste Zeitpunkt (zu Zwecken

der Auslese) bei Zuckerrüben der Herbst ist, bei Futterrüben das Früh-

jahr, daß sich aber außerdem auch Analysen zu anderen Zeiten emp-

fehlen, um die Einflüsse der Atmung und Inversion, die Haltbarkeit u. s. f .

des Näheren zu ermitteln. (Blätt. Rübenbau 1916, Bd. 23, S. 170.) 2

Minderwertberechnung bei nicht normgemäß gelieferter Rüben-

saat. W. Krüger. Vorschläge zu einem gerechten und zweck-

entsprechenden Verfahren. (Ztschr. Zuckerind. 1916, Bd. 66, S. 625.) 2

Bestimmung der Verunreinigungen in der Rübensaat. W. Krüger.

Verf. ist der Ansicht, daß es nur eine Art Normen für Zucker- und

Futterrübensaat zu geben braucht, und daß man hohe Anforderungen

an die Reinheit stellen darf, namentlich betreffs Absiebung der sog.

Mangelkörner und zu kleiner Samen (unter 3 mm), während die ein-

seitige Betonung der »Keimzahl auf 1 kg ungerechtfertigt, ja ungerecht

ist. (D. Zuckerind. 1916, Bd. 41 , S. 607.)

Auf die Einzelheiten der Untersuchungen und Vorschläge muß verwiesen

werden; der Aufsatz ist sehr lesens- und beachtenswert. 2

Zukunft des Rübenbaues. v. Seelhorst. Verf. bespricht die

Verkennung der Tatsache, daß keine andere Frucht von 1 ha Land

solche Mengen Nährstoff hervorbringt wie die Rübe, erinnert an SCHUBARTS

Ende 1914 erschienene Denkschrift, die ein völliges Verbot des Rüben-

baues forderte und die Beachtung weiter Kreise fand« , und erörtert

die Folgen der am 4. März 1915 verfügten Einschränkung des Rüben-

baues um 25 % (es wurden schließlich 33 %), sowie der Zurückhaltung

der Melasse zu Gunsten des DELBRÜCKSchen Futterhefeverfahrens. Als

ein völliger Umschwung eintrat und im Frühjahr 1916 eine Anbau-

vermehrung um 25 %, besser um 33 %, amtlich empfohlen wurde, blieb

der gewünschte Erfolg aus (die Vermehrung dürfte nur etwa 10 % er-

reichen!), teils weil die Felder schon bestellt waren, teils weil vielen

Landwirten die Selbstkosten zu hoch und die Erträge wegen Dünger-

mangels zu niedrig schienen. Diese Befürchtungen sind aber ganz

unzutreffend, vielmehr wird fraglos überall mit gutem, und bei kapital-

kräftigen Betrieben sogar mit großem Nutzen gearbeitet werden. Auch

nach dem Kriege ist der Rübenbau mit allen Mitteln aufrecht zu erhalten,

es müssen also Landwirte und Regierung in jeder Weise zusammenwirken,

um ihn zu halten und zu stützen. (Blätt. Rübenb. 1916, Bd. 23, 157.) 2

Schädiger und Krankheiten der Rübe. Fallada. In be-

sonderem Maße trat in Österreich - Ungarn 1915 nichts Einschlägiges

zu Tage. Erwähnenswert sind Rübenkröpfe, sowie auffällige Ver-

wachsungen von 4-5 Einzelrüben, vermutlich infolge unzureichenden

Vereinzelns. (Österr.-ungar. Ztschr. Zuckerind. 1916 , Bd. 45, S. 107.) 2

Bekämpfung der Zuckerrohr schädigenden Insekten, besonders

durch Förderung der Vögelvermehrung. (Int. Sug. Journ . 1916,

Bd. 18, S. 300.) 2.

-

-
Bekämpfung der Rohr- und Pflanzenkrankheiten. F. Watts.

Verf. empfiehlt genaue staatliche Überwachung, Anzeigepflicht, und Ver-

hinderung der Einfuhren aus bedenklich erscheinenden Gegenden. (Int.

Sug. Journ. 1916, Bd. 18, S. 308.) λ

Über die allgemeine Bedeutung des Versuchswesens. F. W.

Dafert. (Sonderabdr. a. landw. chem. Versuchsw. in Österr. 1915.

S. 632-638.) ľ

Jahresbericht der Chemischen Versuchsstation der Königl.

Lehranstalt für Obst- und Gartenbau zu Proskau für das Jahr 1914.

Erstattet von R. Otto.

Festschrift zur Feier des 25 - jährigen Bestehens des Steier-

märkischen Obstbauvereins, zugleich Jahresbericht für 1914. Her-

') Vergl. Chem. -Ztg. Repert. 1916, S. 273.
r

ausgegeben von der Vereinsleitung, Graz. 1915.
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13. Brennstoffe. Feuerungen. Öfen. Generatoren. Dampfkessel.")

Unterwindtreppenrostfeuerung mit Düsenhohlplatten , welche

durch einen die Windzuführung vermittelnden Hohlbalken zwischen

die Roststufen bewegt werden. Gerhardt Giesan , Teplitz -Turn. ---

Hinter dem Treppenrost d ist ein auf wagerechten Führungen gelagerter

Hohlbalken a angebracht, der die Düsenhohlplatten e trägt. Die letzteren

enthalten an der vorderen Stirnseite Düsen. Jeder

Hohlbalken ist durch ein Gehänge g, h von Hand

oder mechanisch hin und her zu bewegen. Eine

Rohrleitung c mit Strahlrohransätzen b führt den

Wind in die einzelnen Hohlbalken ein. In der

unteren Führungi

für den Hohl-

balken befindet

sich eine Öffnung

1, während der

Hohlbalken in

seinerunteren Ab-

schlußwandkeine

Öffnung ent-

hält. Die beiden

Öffnungen sindso

angebracht und

bemessen, daß in

der weitestenVor-

schubstellung des Hohlbalkens oder der Hohlplattend die beiden

Öffnungen bündig liegen. Es tritt dann gemäß dem punktierten Pfeil

der Wind durch die Öffnungen 1, 1 aus und wirkt auf den Gesamt-

rost ein. Während dieser Zeit tritt durch die Hohlplatten d, f gar

kein oder nur wenig Wind. Bei der Rückbewegung des Hohlbalkens a

verschließen sich die Öffnungen 1, 1 allmählich , so daß die Wind-

zufuhr durch die Hohlplatten d, f allmählich wieder entsteht. (D. R. P.

293972 vom 30. Juni 1914.) i

Die Kohlenversorgung des Balkans. W. Petraschek. (Mont.

Rundsch. 1916, Bd. 8, S. 117.)

Gewinnung von Generatorgas aus Haufenwerken unterZuführung

von Dampf und Luft. Arthur Riedel, Kössern in Sachsen. Der

jeweilig zu behandelnde Teil des Haufwerkes

wird einerseits durch die Dampf- und Luft-

zufuhrstellen und anderseits durch die Gas-

absaugestellen begrenzt. DieAbbildungen zeigen

eine Einrichtung zu derartiger Behandlung eines

Haufenwerkes im Grundriß und Aufriß. Das

Haufenwerk ist mit a bezeichnet. In bestimmter

Entfernung voneinander werden Rohre b und c

in das Haufenwerk eingeführt, welche zu vor

dem Haufen angeordneten Rohrend und e

führen. Letztere Rohre sind durch Ventile g

und h an die Hauptleitungen i und fan-

geschlossen. Durch die Rohre b, i, d werden

die Vergasungsmittel zugeführt und durch die

Rohre c, e , fdie Generatorgase abgeleitet. Durch

gelegentliche Änderung der Stromrichtung kann

man Verstopfungen beheben, welche sich in

dem Felde zwischen den Rohren b und c etwa

bilden sollten. Auf diese Weise kann man

in verhältnismäßig kurzer Zeit die einzelnen

Teilabschnitte der Haufen restlos ausnutzen.

(D. R. P. 293 430 vom 29. August 1915.)

-d

a

i

Rostaufbau für Drehrostgaserzeuger. Hugo Steck, Berlin-

Lichterfelde. Bei diesem Rostaufbau sind die Luftschlitze so an-

gebracht, daß die

gesamte, auf dem

Rost ruhende

Kohlenmengevon

Luft durchdrun-

gen wird, so daß

keinerlei tote Stel-

len übrig bleiben.u

Die Braunkohlenablagerungen von Livno- Podkraj und Zupanjac.

J. Turina. (Mont. Rundsch. 1916, Bd. 8, S. 90, 124, 159.)

Die Abbildung

u zeigt einen senk-

rechten Schnitt

el

D

1

Der Bergbau in der Schweiz. L. Rosenthal. (Mont. Rundsch.

1916, Bd. 8, S. 156.)

-

u

Selbstdichtende Koksofentür, bei welcher die Abdichtung durch

einen Dichtungsstreifen erfolgt, der in einen nach außen offenen Spalt

zwischen Türrahmen und Türkörper gepreßt wird. Beckers & Co.,

Düsseldorf. Der an den Rändern ab-

geschrägte Türkörper b trägt auf Trag-

zapfen g verschiebbar den Rahmen e und

den Dichtungsstreifen d. Beim Einsetzen

der Tür in den an der Innenseite ebenfalls

abgeschrägten Rahmen a entsteht der die

Tür umgebende, nach außen offene keil-

förmige Spalt, in welchen sich der Dich-

tungsstreifendund

b g

α

h

der Rahmen e ein-

schieben. DasAn-

pressen der Tür

erfolgt durch die

Schrauben i, wel-

che in denam Tür-

rahmen schwenk-

bar angeordneten

Knaggen h sitzen.

Durch den Rah-

men e wird sofort

mit dem Einsetzen der Tür auch der

Dichtungsstreifen in die Fuge gepreßt, die

Tür wirkt somit selbstdichtend. Beim

Wachsen der Kohlenfüllung kann der Tür-

gkörper etwas zurückweichen, und es wird

dabei der Dichtungsstreifen noch stärker

zwischen Tür und Rahmen zusammen-

gepreßt. Durch das unten auf dem Rahmen

aufgesetzte auswechselbare Schweißblech /

wird die gute Abdichtung auch an dieser

durch den Koksauslauf stark beanspruchten

Stelle gesichert. (D. R. P. 293 594 vom 17. Oktober 1914.)

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 295.

i

durch den Gas-

erzeuger. Der Gas-

erzeuger A selbst

hat die übliche

Form , auch die

Luftzuführung ist

in üblicher Weise

ausgebildet. Der

DrehrostBbesteht

aus einem zylin-

drischen Körper,

welcher mit zwei

sich durchdrin-

genden Dächern

versehen ist. Die

zur Einführung

der Luft dienen-

den Schlitze C

sind an den

AR

Scheiteln der Dachschneiden derart angebracht, daß die Luft nach der

der Drehrichtung des Rostes entgegengesetzten Richtung austreten und

so stets auf aufgelockerte Kohlenschichten treffen muß , mithin die

Kohlenschichten gleichmäßig durchdringen wird. Die Zahl der sich

durchdringenden Dächer richtet sich nach der Größe des Gaserzeugers

und des Rostes. (D. R. P. 293 159 vom 23. Februar 1913.) i

Gaswechselventil für Regenerativöfen , bei welchem die Gas-

durchgänge durch fallende und steigende Flüssigkeitsspiegel ver-

ändert werden und dem Wasserzufluß eine Voreilung erteilt wird .

Friedrich Trurnit, Cigale auf Lussin , österr. Küstenland. - Die

Bohrung eines den Flüssigkeitszu- und abfluß steuernden Vierweg-

hahnes für den Zufluß ist größer als diejenige für den Abfluß, wo-

durch sich für die Füllung der Absperrbehälter eine Voreilung, hin-

gegen für die Entleerung der anderen Behälter eine Verzögerung er-

gibt. (D. R. P. 292849 vom 8. März 1914.) i

Stehbolzengehäuse für Dampfkessel mit innerem Sitz für den

Bolzenkopf und einem die Bolzenkopfkammer abschließenden und

durch eine Druckschraube gehaltenen Deckel. Benjamin Edward

de Witt Stafford , Pittsburgh, V. St. A. (D. R. P. 292 563 v . 3. Mai 1914.) i
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16. Anorganisch-chemische Industrie. Düngemittel.*)

Berechnung der Salzlösungen, die von der Verarbeitung des

Carnallits und Hartsalzes im Elb- und Weserstromgebiet zum Ab-

fluß gelangen. H. Precht. Bei der jetzigen und zukünftigen Zu-

sammensetzung des geförderten Carnallits wird die von 1000 dz Roh-

salz abfallende Endlauge von normaler Zusammensetzung 41,5 cbm

nicht übersteigen. Bei dem durchschnittlichen Gehalte von 14 % KCI

und bei der Annahme eines geringen Verlustes von 10 % MgCl2 fließen

alljährlich 8310 000 dz MgCl2 im Elb- und Wesergebiete ab. Bei 15 %

Verlust vermindert sich dies MgCl2 auf 7894 000 dz MgCl2. Bei der

Darstellung von K₂SO, aus Kieserit gelangen etwa 3424 000 dz NaCl

in die Flüsse. Über salzhaltige Schachtwässer von den Bergwerken

wird Verf. später berichten. (Chem. Ind. 1916, Bd. 39, S. 41.)
CS

Über das durch Schmelzen hergestellte „ Hüttensalz" des Salz-

werks Heilbronn und seine Verwendung zu Nahrungs- und Genuß-

mittelzwecken. K. B. Lehmann. (Chem.-Ztg. 1916, S. 6 , 28.)

Die quantitativ chemischen Beziehungen der Hydrothermal-

metamorphose des Hauptsalzes im Staßfurter Kalisalzlager. M.

Rózsa. (Ztschr. anorg. Chem. 1916, Bd. 94, S. 92-94.) r

einträchtigt durch Zusatz von Tonerdeverbindungen und Kohlenstoff.

Ein Gemenge von Ferroaluminium (100 kg von 45 %), Bauxit ( 18 kg)

und Kohle (7 kg) wird im Stickstoffstrom auf 1200-1300 ° C. erhitzt,

wobei eine Selbsterhitzung auf 1850 ° C. erfolgt. In gleicher Weise

reagieren Ferrosilicium in Gegenwart von SiO2 und C, Ferrobor in

Gegenwart von Borsäure und C, Ferroaluminium in Gegenwart von

SiO2 und C, usw. (Franz. Pat. 474 330 vom 20. November 1913.) sbb

Reaktionen zwischen festen und gasförmigen Körpern. Soc.

génér. des Nitrures. Reaktionsgemische von festen Körpern (Ge-

menge von Tonerde und Kohlenstoff) werden durch Gase (Heißluft)

mitgerissen und z. T. verbrannt, so daß sie bei beträchtlicher Temperatur

(1200-1500° C.) in einen elektrischen Lichtbogen geschleudert werden

können, wo die Bildung von Aluminiumnitrid erfolgt. (Franz. Pat.

473918 vom 20. Oktober 1913.) sbb

Reaktionen zwischen festen und gasförmigen Körpern. Soc.

génér. des Nitrures. Die festen Reaktionsstoffe werden samt dem

Gas tangential in einen kreisförmigen Behälter geschleudert, so daß sie

Spiralwege durch den u. U. durch Elektromagnet abgeflachten Licht-

Neuere Leonardschaltungen in Bergwerken. W. Wolf. (Kali bogen beschreiben. In länglichem Behälter gestaltet sich der Durch-

1916, S. 4-11 .) gang zu einer langgezogenen Schraubenlinie. (Franz. Pat. 474 233

sbbvom 11. Oktober 1913.)

r

Erfahrungen mit dem Sprengstoff ,,Flüssiger Sauerstoff" (flüssige

Luft) im Kalibergbau. Heberle. (Kali 1916 , S. 17-18, 113–121 .) r

Die kriegswirtschaftliche Bedeutung der deutschen Kalidünge-

P. Krische. (Kali 1916, S. 1-4, 19-25, 38-42.)

Die Quellen einer möglichen Kaligewinnung in Amerika. F. K.

Cameron. (Chem. News 1916, Bd. 113, S. 92.)

salze. r

CS

Über die Aussichten der Entwicklung einer amerikanischen

Kaliindustrie. A. Stutzer. (Chem.-Ztg. 1916, S. 69.)

Fortschritte der anorganischen Großindustrie in den Jahren

1913 und 1914. Bruno Wäser. (Chem.-Ztg. 1915, S. 741 , 750, 782,

848, 886, 902, 915, 934, 957, 967, 977, 988.)

Darstellung von Wasserstoffsuperoxyd aus Wasserdampf. Elek-

trochemische Werke München Dr. Adolph Pietzsch & Co. ,

Höllriegelskreuth. (D. R. P. 293087 vom 26. April 1912.¹)
i

Über eine weitere Neuerung auf dem Gebiete der Salzsäure-

Fabrikation. H. Friedrich. (Chem.-Ztg. 1916, S. 10.)

–

Schnelle Bestimmung von H2SO4 in hochhaltiger und rauchender

Schwefelsäure. Adalar Pór. Die vom Verf. vorgeschlagene Methode,

rasch ohne Wägung den Gehalt an Monohydrat zu bestimmen, beruht

darauf, daß Säuren über 100 % Monohydrat rauchen. Man stellt sich

zwei Titrationsflüssigkeiten her : eine Säure mit genau 97 % Monohydrat

und eine Säure mit 25 % freiem SO3 -Gehalt. Will man rauchende Säure

prüfen, so läßt man zu 5 ccm so lange aus einer Bürette 97 %ige Säure

zutreten, bis das Rauchen aufhört. Ebenso kann man eine nichtrauchende

Säure prüfen ; man läßt z. B. zu 10 ccm Oleum (25 %) solange die

zu prüfende Säure zulaufen, bis das Rauchen aufhört. Auch durch

Verdünnung mit Wasser kann man den Gehalt hochhaltiger Säuren

feststellen , man läßt in einen Bleistutzen , der gekühlt wird , 100 ccm

der zu prüfenden Säure einfließen , mißt nach dem Erkalten mit der

BAUMÉ-Spindel und liest aus einer Tabelle den Gehalt an Monohydrat

bezw. an freiem SO; ab. (Metall u . Erz 1916, Bd. 13 , S. 130.) u

Zur Frage des Stickstoff-Handelsmonopols. C. A. v. Martius.

(Chem. Ind. 1915, Bd. 38, S. 525-527.)
r

Überführung von Ammoniak in Salpetersäure. Karl Kaiser.

Bruno Wäser. Berlin-Anhaltische Maschinenbau A.-G.

(Chem.-Ztg. 1916, S. 14.)

-

Über die Bestimmung der Ausbeute bei der Erzeugung von

Salpetersäure durch Oxydation von Ammoniak. Karl Kaiser.

Berlin - Anhaltische Maschinenbau - A. - G. (Chem.-Ztg. 1916, S. 112.)

Binden von Stickstoff mittels Ferroaluminium. Soc. génér.

des Nitrures. Tonerde wird in Gegenwart von Koks und Eisen

elektrisch reduziert und ergibt ein Ferroaluminium, welches die Bei-

mengungen, wie Silicium, Titan, als Metalle oder Oxyde, sowie etwa

Aluminiumcarbid enthält. Die Reaktion zwischen Ferroaluminium und

Stickstoff beginnt bei 1250° C. und schreitet als stark exothermisch

von selbst durch die ganze Reaktionsmasse fort. Bauxit von 60 % Al2O3

ergibt 18-20 % gebundenen Stickstoff. (Franz. Pat. 474 322 vom

19. November 1913.)
sbb

Binden von Stickstoff mittels Ferroaluminium. Soc. génér.

des Nitrures. Die starke Exothermie der Reaktion wird nicht be-

*) Vergl. Chem.-Zig. Repert. 1916, S. 279.

-

Über die Einwirkung von gasförmigem Ammoniak auf Super-

phosphat und die Verwendung der gewonnenen Ammoniakphosphate.

Gerlach. Läßt man gasförmiges NH3 auf Superphosphat einwirken,

so findet eine lebhafte Absorption des ersteren unter Trockenwerden

der gesamten Masse statt. Der größte Teil der P2 Os wird hierbei in

Wasser unlöslich. Ausgeführte Düngungsversuche ergaben, daß die

derartig entstandenen Ammoniakphosphate sowohl hinsichtlich der N-

als auch der P2 O -Wirkung den üblichen Ammoniaksuperphosphaten

sich ebenbürtig erwiesen. Außerdem werden die H2SO4 zur Bindung

des NH3 sowie die Kosten zum Trocknen der Ware gänzlich erspart

und die Mahlkosten des Gemisches verringert. (Ztschr. angew. Chem.

1916, Bd. 29, I , S. 13 und 18.)

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Industrie dem Verfahren gegenüber ver-

halten wird. Viel Aussicht auf eine allgemeine Anwendung hat dasselbe wohl nicht. cs

Abbaumaschinen für gelagerten Kunstdünger. Friedrich

Springhorn , Nienburg a. d. Weser. Die Maschine besteht aus

einem fahrbaren Gestell mit senkrecht beweglichen Schabeorganen,

wobei das abgeschabte Material mittels geeigneter Fördervorrichtungen

zur Versandstelle gebracht wird. Die Maschine ist ferner mit drei

Gruppen Kratzblechen versehen , von denen die mittlere breiter an-

geordnet ist als die beiden seitlichen . Hinter der mittleren Gruppe ist

der Elevator angebracht, während die von den seitlichen Kratzblechen

abgekratzten Teile des Kunstdüngers durch seitliche Fördervorrichtungen,

beispielsweise Schaufelräder, mit Schaufeln versehene endlose Ketten

oder dergl. dem Elevator zugeführt werden. An den die Kratzbleche

tragenden Schienen sind an der Unterseite Stoßspitzen angebracht,

welche das von einem Schüttelsieb kommende grobe Material am

Boden zerstoßen. Die Kratzbleche sind an drehbaren Hebeln an-

gebracht, welche unter Federdruck stehen und paarweise so gegen-

einander geneigt sind, daß sowohl bei der Aufwärts- als auch bei der

Abwärtsbewegung ein Abkratzen des Düngers stattfindet. (D. R. P. 293 198

vom 15. Mai 1913.) i

Sprengung der Kunstdüngerhaufen. Wilhelm Szigeti und

Wilhelm Färber. (Chem.-Ztg. 1916, S. 11.)

-

Herstellung gefällter amorpher Kieselsäure unter gleichzeitiger

Gewinnung von schwefelsaurem oder schwefligsaurem Kali oder

Natron. A. van Baerle , Worms. Alkalisilicatlösungen (Kali- oder

Natronwasserglas) werden mit sauren Salzen organischer oder an-

organischer Säuren , insbesondere mit saurem schwefelsaurem oder

Saurem schwefligsaurem Alkali versetzt. (D.R. P.290530v.16 . Aug.1914.) z

Zur Kenntnis der Oxydationsprodukte verschiedener Graphite.

A. Lang. Da bei den bisherigen Darstellungsweisen der Graphit-

säuren, wie Verf. nachweist, eine zu weitgehende Oxydation stattfindet, hat

Verf. eine Methode ausgearbeitet und angegeben, welche diesen Übel-

stand nicht zeigt. Verf. erhielt nach dieser Methode zwei verschiedene

(gelb und grün) gefärbte Graphitsäuren, wenn bei Abschluß des direkten

Tageslichtes gearbeitet wurde. Aus den ausgeführten Elementaranalysen

dieser Säuren folgert Verf., daß tatsächlich zwei Reihen Graphitsäuren

existieren, welche sich in Farbe und Zusammensetzung genügend unter-

scheiden. (Österr. Chem.-Ztg. 1916, 2. Reihe, Bd. 19 , S. 1.)
CS

Studien über Asbest. F. Bayer. - Untersuchung von Asbest

¹) Chem.-Ztg. Repert. 1914, S. 344 ; V. St. Amer. Pat. 1083888. und Asbesterzeugnissen. (Kunststoffe 1916, Bd. 6, S. 89.)
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17. Glas. Keramik. Baustoffe.*)

Gasmuffelofen für Glas- , Porzellan- und andereund andere einzu-

brennende Malereien. Sebastian Schieren , Cöln -Junkersdorf.

Die Abbildungen zeigen im Querschnitt und Längsschnitt den Ofen,

wenn er als Muffelofen verwandt wird. Mit a ist die Muffel , mit b

der Deckel, mit c die Vorsatztür bezeichnet. Die lose eingelegte , die

Hitze zurückstrahlende Platte d ist mit einer durch einen Schieber

regelbaren Heizöffnung versehen. Mit e sind die Brenner bezeichnet.Mit e sind die Brenner bezeichnet.

Bei Benutzung als Schnell-

brenner wird der obere

Teil der Muffel vorn von

einer in wagerechter Rich-

b tung schwingenden Tür

verschlossen. Die Brenner e

können durch die ver-

schiebbaren Büchsen p auf

den Stangen o von vorn

nach hinten und von rechts

nach links verschoben wer-

den. Das Gestänge o kann

an den Stangen q auf und

ab bewegt werden. Da

die Flammen infolge der

aufströmenden kühlen Luft

erst in einer gewissen Ent-

fernung von der Brenner-

mündung in den Seiten-

zügen ihre Heizkraft ent-

wickeln, umspülen die

näher bekannt ist. In ähnlicher Weise wie die spiegelnde Schwarz-

ätze erhält man einen lebhaften Goldspiegel, wenn man eine gewöhn-

liche Gelbätze in einem zweiten Brande wie bei der Schwarzätze

reduzierend brennt. (Keram. Rundsch. 1916, S. 211.) sm

Verblendplatte mit glasierter oder glasiger Oberfläche, rück-

wärts unmittelbar an diese anschließender Isolierschicht und dahinter

liegender Verstärkungsschicht, sowie Verfahren zur Herstellung der

Platte. Vereinigte Zwieseler und Pirnaer Farbenglaswerke

Akt.- Ges. , München. Die Verstärkungsschicht besteht aus Stampf-

beton, um eine Zerstörung der Platte durch Feuchtigkeit und Frost

auszuschließen. Die aus Teer oder Goudron und Asphalt bestehende

Isolierschicht ist mit Sand gemischt, um die Bindefähigkeit der Schicht

zu erhöhen und ihr Wärmeleitungsvermögen zu verringern, ohne daß hier-

bei ein Erwärmen der Platte vor oder nach dem Auftragen der Isolier-

schicht notwendig ist. Die Stampfbetonschicht ist rückwärts mit einer

weiteren Isolierschicht versehen, an welcher eine zweite Glas- o. dgl.

Platte haftet. Behufs Herstellung der Verblendplatte wird auf die Rück-

seite einer Platte mit glatter Oberfläche (Glas, Emaille o. dgl .), ohne

sie zu erwärmen, ein isolierend und bindend wirkendes Mittel in

flüssigem Zustande aufgetragen und nach dessen Erstarren Betonmörtel

unter fortwährendem Stampfen in der Richtung gegen die Platte auf-

gebracht. Zwischen den glasierten oder glasigen Teilen der Platte

und der Isolierschicht kann eine Zwischenlage aus einem guten Wärme-

leiter (Metall o. dgl .) angeordnet sein, welche am Glase o. dgl. an-

liegend mittels Vorsprünge durch die Isolierschicht hindurch in den

Stampfbetonkörper übergreift. (D. R. R. 293628 v. 8. November 1914.) i

Berliner Ziegel. M. Einert. — Von 11 eingelieferten Mauer-

Heizgase nur den oberen Teil und namentlich die Decke der Muffel, ziegelarten hatten nur zwei eine Druckfestigkeit unter 150 kg/qcm.

während diese in ihrem unteren Teil kühl bleibt, da sie vorn offen ist

und dort keine Beheizung erfährt. Der Muffelofen kann daher als

Schnellbrenner Verwendung finden, wenn eine größere Menge Brenngut

gebrannt werden soll. (D. R. P. 293343 vom 9. Februar 1913.)

Fig. 1.

Fig. 2.

Verfahren zur Herstellung von Glasgegenständen. Wilhelm

Hirsch, Radeberg , i. Sa. Der durch Saugluft-, Druckluft- oder

Stempelpreßverfahren hergestellte halbfertige , mit

Mündung und Hohlraum versehene Gegenstand A

wird an eine Heftpfeife oder ein hohles Hefteisen B

mit seiner hohlen Heftseite angeheftet und nach

oder während der Aufwärmung weiter ausgeblasen

und geformt. Um leichtes Abschlagen des fertigen

Glasgegenstandes C (Abb. 2) von der Heftpfeife B

zu ermöglichen und den Gegenstand selbst nicht

zu verletzen, wird nach dieser Erfindung der halb-

fertige Glasgegenstand an seiner offenen Seite mit

einem oder mehreren vorstehenden Hefträndern a

versehen, welche mit derHeftpfeife verbunden werden.

Infolgedessen kommt die Pfeife B beim Anheften

nur mit dem Heftrande a, nicht aber mit dem

eigentlichen Körper des halbfertigen Glasgegen-

standes in Berührung. Dieser Heftrand wird nach

dem Erkalten des Glasgegenstandes abgeschliffen.

(D. R. P. 293 169 vom 6. Oktober 1915.)
i

B

B

Blau-, Grün-, Schwarz-, und Gold-Ätze auf

Glas. L. Springer. Aus den Versuchen des Verf.

folgt, daß eine Blauätze mit Kobaltverbindungen

wohl nicht zu erzielen ist ; auch Versuche mit ge-

wissen seltenen Elementen führten zu keinem

besseren Ergebnis. Ebenso aussichtslos wie eine

Blauätze mit Kobaltverbindungen erscheint von

vornherein eine Grünätze mit Chrom- und Eisenverbindungen. Eine

Art von Grünätze auf Glas erhält man durch Einbrennen der für die

Rotätze gebräuchlichen Ätzmassen, also mit Kupferoxyd im gewöhn-

lichen Feuer, z. B. beim ersten Brand, d. h. beim Einbrennen der Rot-

ätze. Wie Verf. beobachtet hat, färbt eine Kupfervitriol enthaltende

Rotätze das Glas kräftig gelbgrün , eine Kupferoxyd enthaltende Rot-

ätze aber schwach blaugrün ; bei sehr starkem Feuer kann allerdings

auch Kupfervitriol blaugrün färben. Einen mehr graugrünen Farbton

erhielt Verf., als er beim Rotätzverfahren im dritten Brande, beim so-

genannten Ausbrennen , nur auf niedrige Temperatur erhitzte. Eine

andere Art von Grünätze kann man durch Gelbätze eines blaugefärbten

Glases erhalten. Die Schwarzfärbung mit Kupferverbindungen in einem

Reduktionsbrande ist eine richtige Schwarzätze ; sie hat ihre Ursache

in der Bildung einer besonderen Kupferverbindung, die noch nicht

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 291.

Die Druckfestigkeit einiger Hartbrandziegelsorten stieg auf 400 kg/qcm .

Demnach sind die Forderungen des DEUTSCHEN VEREINS FÜR TON-,

ZEMENT- UND KALKINDUSTRIE inbezug auf die Druckfestigkeit von

Klinkern, Hartbrand- und Mauerziegeln keineswegs zu hoch gestellt.

(Tonind.-Ztg. 1916, S. 518.) sm

Verbesserung von Trockenmörtel aus Kalk und Sand. Mörtel-

werk Jolit G. m. b. H., Berlin. — In den fertigen Kalkmörtel werden

gelöste oder emulgierte Silicate eingespritzt. Hinsichtlich der gelösten

Silicate kommt in erster Linie Wasserglas in Betracht, hinsichtlich der

emulgierten Silicate sind Aufschlämmungen von Schlackenpulver, Puzzo-

lan, Traẞ oder Si-Stoff in Kalkmilch, Alkali-, Seifen- oder Wasserglas-

lösung zu erwähnen. Die Menge der eingespritzten Silicate muß so

gering sein, daß der Trockenmörtel seinen Trockencharakter nicht ein-

büßt und nicht abzubinden beginnt. (D. R. P. 293 415 v. 17. Aug. 1913.) i

Exzenterdoppelpresse mit zwei schwingbar gelagerten Unter-

stempeln zur Herstellung von keramischen Gegenständen. Paul

Kaehler, Berlin-Lichtenberg. - Die beiden schwingenden Unterstempel,

welche zu beiden Seiten der Drehachse des einen Unterstempels liegen,

erhalten ihre Preßbewegung von der beiden Unterstempeln gemein-

samen Exzenterwelle zeitlich nacheinander (abwechelnd). (D. R. P. 292982

vom 14. Juni 1914.) i

Über den Glycerinersatz in der Keramik. Die von den Firmen

CHEMISCHEWERKE VORM. DR. HEINR. BYK, Berlin, und CHEMISCHE FABRIK

VORM. GOLDENBERG, GEROMONT & CIE., Winkel, in den Handel ge-

brachten Ersatzstoffe für Glycerin, » Perglycerin « und »Perkaglycerin< ,

ersetzen Glycerin bei der Herstellung und Verwendung keramischer

Unterglasurfarben vollkommen. (Keram. Rundsch. 1916, S. 212.) sm

Zerstörungen an Betonröhren in Schweden. H. Johannsen.

(Tonind.- Ztg. 1916, S. 529.) sm

Herstellung von Steinholz aus Magnesia und Magnesiumsalz.

Edward Wallin , .Hamburg-Seddel. Nach dieser Erfindung wendet

man, um die bisherigen Mängel des Steinholzes zu beseitigen, an Stelle

von Magnesiumchlorid oder Magnesiumsulfat entweder Magnesiumnitrat

oder solche Salze an, welche durch Umsetzung Magnesiumnitrat bilden.

In diesem Falle »arbeitet« der aus solchem Steinholz hergestellte Boden

nicht, und er liegt ohne Beanspruchung der Unterlage, die infolge-

dessen schwächer und billiger gehalten werden kann. Man soll sogar

auf einfache Sandschüttung solchen Steinholzboden legen können. Bei

Verwendung von Nitrat kann man ferner die Materialien trocken in

der Fabrik mischen und braucht diesen an der Arbeitsstelle nur das

erforderliche Wasser zuzusetzen. Man erzielt dadurch eine gleich-

mäßigere Mischung und eine Verbilligung der Fracht, weil der Trans-

port des Wassers wegfällt. Verwendet man Salze, die erst durch Um-

setzung Magnesiumnitrat bilden, so kommen an erster Stelle Calcium-

nitrat, welches wasserfrei geliefert wird, und Magnesiumsulfat in Betracht.

(D. R. P. 293 283 vom 12. März 1914.) i
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21. Zucker. Stärke. Dextrin.*)

Spezifische Drehung des Rohrzuckers. Bates und Jackson.

Zur Feststellung der Konstanten für das Normalgewicht von 26 g bei

Gebrauch des Quarzkeil-Saccharimeters , stellten die Verf. zunächst die

Richtigkeit der Maße u. s. f. sämtlicher zu benutzender Vorrichtungen

auf das Genaueste fest. Sodann erdachten sie einen Apparat zur Her-

stellung völlig reiner Saccharose , unter Eindickung der wässrigen

Lösungen bei nur 35º C. im Vakuum, Krystallisation durch Bewegung,

und fraktionierter Krystallisation des gewonnenen Zuckers (zwecks Nach-

weises der Einheitlichkeit). Dieser zeigte sich als völlig rein, und nach

dem einfachen Trocknen im Hochvakuum (0,001 mg Quecksilber) über

frisch gebranntem Kalk auch als völlig wasserfrei. Trocknet man hin-

gegen bei 39,50, 60,5, 79,5, 100 ° C., so entsteht binnen 476 , 107 ,

11 , 0,6, 0,015 Stunden so viel sog. Caramel , daß dessen Reduktions-

vermögen jenem von 0,01 % Invertzucker entspricht; erst bei 20 ° C.

finden solche allmähliche Zersetzungen nicht mehr statt, und im ganzen

erfolgen sie im Vakuum weit langsamer als an freier Luft, und bei

gepulvertem Zucker merklich rascher als bei festen Krystallen. Trocknet

man nur einige Stunden bei 50 ° C. im Vakuum, so erfolgt, auch. bei

gepulvertem Zucker, keine Caramelbildung. Die gereinigte Saccharose

enthielt auch keinen Invertzucker, die minimale Reduktion, die sie zeigt

(unter 0,006 %), rührt davon her, daß sie bei längerem Kochen mit Kupfer-

lösungen, namentlich mit den stark alkalischen, selbst etwas reduzierend

wirkt. Das Verhältnis der Drehungswerte für die ANGSTRÖM- Linien

5892,5 (Na mit Bichromat- Filter), und 5461 (Hg, grüngelbe Linie) ist

0,85085 für Quarz und 0,84922 für Rohrzucker. Die n - Zucker-

lösung zeigt am HERZFELD - SCHÖNROCK- Saccharimeter nur 99,895 ° S

bei 20º C., also 0,105 ° zu wenig, dagegen an der berichtigten wahren

Skala 99,99 ° S (Na - Linie) ; für die Na- und Hg- Linie entsprechen bei

20 ° C. 100 ° S 34,617 und 40,763 Kreisgraden ; die endgültigen Um-

rechnungs- Faktoren sind 100 ° S 34,620 , 2,8885 ° S 1 ° für

die Na- Linie, und 100 ° S = 40,690 °, 2,4576 S = 1º für die

Hg-Linie. Die Differenz für die Drehungen der n- Quarzplatte und der

n- Lösung ist für die obigen beiden Linien 0,003 und 0,073 , die für

die Drehungen der n- Lösung für beide Linien 0,192 ° S. Die Dicke

der n- Quarzplatte beträgt 1,5934 und 1,5940 mm. Als spezifische

Drehung der n - Lösung ergibt sich 66,529 und 78,342 ° ; der bisherige

Wert 66,502 war also zu niedrig, jedenfalls weil der Umrechnungs-

Faktor 34,657 angenommen wurde, während er in Wirklichkeit nur

34,620 gesetzt werden darf; nach der TOLLENSSchen Formel be-

rechnet sich 66,518 . (Bur. of Standards, Nr. 268, Washington 1916.)

-

=

=

Diese in jeder Hinsicht mit größter Sorgfalt durchgeführte Untersuchung ist

außerordentlich beachtenswert, und zwar auch in praktischer Hinsicht, für die

ein Unterschied von 0,1 % bei allen Ablesungen keineswegs als unbedeutend an-

gesehen werden darf!
2

Fortschritte der Rübenzucker- Fabrikation 1915. Edmund O.

von Lippmann. (Chem.-Ztg. 1916, S. 69.)

—

-Galacto-Biose. Bourquelot und Aubry. Dieser neue Zucker

wurde, wie die Gentiobiose, nach der bekannten Methode der Ein-

wirkung von Emulsin auf konzentrierte Galactose - Lösung gewonnen ;

nähere Angaben sollen alsbald folgen. (Journ, fabr. sucre 1916, Bd. 57 , S. 15. ) 2

Über die Absorption von Glucose durch Knochenkohle. A.

Morton. Behandelt man wässrige Glucoselösungen mit einem Glucose-

gehalt von 4,63 % bis 50,58 % mit Knochenkohle bei einer konstanten

Temperatur von 80,6 ° C. während 6-10 Tagen im zugeschmolzenen

Rohr, so findet eine beträchtliche Absorption der Glucose durch die

Knochenkohle statt. Vergleicht man die in 1g Glucoselösung enthaltene

Glucosemenge mit der nach der Absorption durch die Knochenkohle

in 1 g der letzteren, enthaltenen Glucosemenge, so ergibt sich, daß das

Verhältnis für die verschiedenen Konzentrationen praktisch das gleiche

bleibt, und zwar ist die nach der Erwärmung in der Knochenkohle

enthaltene Lösung wenigstens zweimal so konzentriert, als die außerhalb

derselben befindliche. (Journ. Amer. Chem. Soc. , Bd. 36 , S. 1832-1838 .) pu

Entfärbungskraft der Knochenkohle und ihre Bestimmung.

Koydl. Bei Untersuchungen einschlägiger Art fehlte es bisher an

einer sicheren und allgemein verwendbaren Grundlage, und eine solche

schuf Verf. mit Hilfe des caramelartigen EHRLICH schen >> Saccharans « ,

wonach also die Färbungen nach »Graden EHRLICH « in » Saccharan-

Einheiten << angebbar sind, die jene Menge Farbstoff bezeichnen, deren

Wirkung der von 1 mg Saccharan entspricht (unter den näher erläuterten

Bedingungen). (Österr.-ungar. Ztschr. Zuckerind. 1916, Bd. 45 , S. 123.)

Auf die Einzelheiten des 43 S. langen Aufsatzes, auf die analytischen Belege

(15S.), und auf die technischen und wirtschaftlichen Betrachtungen des Verf. kann

an dieser Stelle nicht eingegangen werden, umsomehr als die Bedeutung der

Knochenkohle im ganzen doch sehr zurückgegangen ist, und die alte Beachtung nur

mehr da beanspruchen kann, wo ganz bestimmte Verhältnisse oder noch be-

stehende Vorurteile zur Anwendung von Knochenkohle zwingen. Der letztere

Punkt kommt für Österreich- Ungarn in Frage, und der Krieg, der ja auch sonst

die gewohnten Ansprüche, besonders die übermäßigen und völlig zwecklosen,

herabzustimmen lehrt, müßte die geeignete Gelegenheit bieten, in dieser Hinsicht

gemeinsam vorzugehen.

Zur Farbentiefe des „,Saccharans". Fallada. - Kurze Bemerkung.

(Österr.-ungar. Ztschr. Zuckerind. 1916, Bd. 45, S. 166.) 2

Zur Zusammensetzung der Rohzucker. G. Bruhns. In einem

sehr eingehenden Aufsatze (37 S.) bespricht Verf. wesentlich das Ver-

hältnis zwischen organischen und Aschen - Bestandteilen, die Umstände,

die für dessen Beständigkeit oder Wechsel in Frage kommen, und die

Folgerungen , die sich in praktischer Hinsicht aus seiner Feststellung

ziehen lassen. (Österr.-ungar. Ztschr. Zuckerind. 1916, Bd. 45 , S. 168.)

Ein kurzer Auszug läßt sich aus diesen Betrachtungen und aus den sehr

reichhaltigen Zahlentafeln nicht geben ; die Untersuchungen erfolgten übrigens

zumeist schon vor zwanzig und mehr Jahren. i

Bemerkung zur Zuckertechnik. H. Claassen. Die im Frage-

kasten einer vielgelesenen Fachzeitschrift veröffentlichte Frage » Ist es für

eine Rohzuckerfabrik wichtiger, das Nacherzeugnis als solches abzuliefern

oder wieder aufzulösen?« veranlaßt Verf., auf die Scheu vor dem

Rechnen und die Nichtachtung seiner Wichtigkeit in der Zuckertechnik

hinzuweisen und jene Frage auf Grund eines Zahlenbeispiels zu be-

antworten. (Centralbl. Zuckerind. 1916, Bd. 24, S. 965.)

Wie Verf. selbst auch andeutet, handelt es sich nicht nur um Scheu, sondern

auch um Unkenntnis infolge der mit der üblichen Vorbildung verbundenen Mängel,

aufdie auch Ref. schon seit Jahrzehnten immer wieder hingewiesen hat — leider

umsonst, denn die Zeiten waren zu gute ! 1

-

Dreiwalzenmühle zum Auspressen des Saftes aus faserigen

Pflanzenteilen. Gustav Nicolai, Pilsen. (D. R. P. 293178 vom

1. August 1914.) r

WeitereStudien über fraktionierte Saturation. Staněk.

Versuche im kleinen und großen bestätigten , daß die Vorteile dieses

Verfahrens in chemischer und mechanischer Hinsicht (Raschheit, Kalk-

ersparnis, Entfärbung, . . .) bedeutende sind ; festzustellen bleibt noch,

ob der Kalk für die beiden Zusätze wie bisher im Verhältnis 1 : 1 zu

teilen ist, oder besser wie 1 : 2 , vielleicht auch 2 : 3. (Böhm. Ztschr.

Zuckerind. 1916, Bd. 40, S. 525.)

----

Aufdie Einzelheiten des umfangreichen Aufsatzes (12 S.) und die analytischen

Belege kann nur verwiesen werden. - Auch nach Erfahrungen Melichars ') is!

das Verfahren, und zwar auch unter schwierigen Umständen, sehr empfehlenswert,

verlangt aber sorgfältige Überwachung der Arbeit und der Arbeiter und ent-

sprechende Bedienung der Kalköfen, die meist auf eine viel größere Leistung ein-

gerichtet sind als die bei gutem Gange dieser Art Saturation nötige.

Erklärung der Melassenbildung nach der Phasentheorie. Fox.---

Verf. gibt einen Auszug aus dem Aufsatze VAN DER LINDENS , und

knüpft an ihn einige erläuternde Betrachtungen. (Centralbl. Zuckerind.

1916, Bd. 24, S. 984.)

Irgendetwas über die bisherigen Kenntnisse Hinausgehendes oder für die

Praxis Wichtiges läßt sich allen diesen Darlegungen im allgemeinen nicht ent-

nehmen, zur Einführung in die ganze Betrachtungsweise sind sie jedoch nützlich. i.

Fortschritte im Rohrmahlen. Duker. (Int. Sug. Journ. 1916,

Bd. 18, S. 320.) 2.

Verbesserte Rohrmühlen. (Int. Sug. Journ. 1916, Bd. 18, S. 318.) 2

Zuckerindustrie in Cuba. (Int. Sug. Journ. 1916, Bd . 18 , S. 312.) 2

Zuckerindustrie in Java. (Int. Sug. Journ. 1916, Bd. 18, S. 328.)

Zuckerindustrie in Ostindien. Sayer. Der Bericht verweist

auf die großen Unvollkommenheiten und Verluste der weitverbreiteten

Zwergbetriebe und macht Vorschläge zur Abhilfe. (D. Zuckerind. 1916,

Bd. 41 , S. 629.)

Bisher erwies sich der unendlich konservative Sinn der Landbevölkerung

als ein fast unüberwindliches Hindernis. 1.

Die Phosphorsäure in der Stärke. H. Northrop und M. Nelson.

Nach Verf. ist der Phosphor in den Stärkekörnern chemisch gebunden

und kann nicht durch Extraktion mit verdünnter Salzsäure entfernt

werden. Verf. haben ein Verfahren ausgearbeitet für die Isolierung teil-

weise hydrolysierter Stärke, einer Verbindung von relativ hohem Phosphor-

gehalt, von bestimmter Zusammensetzung mit einem Kohlehydrat. Die

Möglichkeit, daß die Verbindung aus Proteinen der Stärke stammt, be-

steht kaum wegen der geringen Mengen des in der ursprünglichen

Stärke enthaltenen Stickstoffs, und weil man Acetylderivate erhielt, welche

Phosphor, aber keinen Stickstoff enthielten. (Journ. Amer. Chem. Soc.

1916, Bd. 38 , S. 472-479.) pu

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 275. 1) Böhm. Ztschr. Zuckerind. 1916 , Bd. 40, S. 537.
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Abb. 1

B C

23. Tierische Stoffe. Gerberei. Leimsiederei.*)

Reinigung und Aufteilung von Leim und Gelatine beliebiger

Herkunft, sowie leimartiger oder leimhaltiger Körper mit Hilfe

des elektrischen Stromes. Elektro- Osmose Akt. - Ges. (Graf

Schwerin- Gesellschaft) , Berlin. - Schaltet man zwischen indifferenten

Diaphragmen Gelatine- oder Leimlösungen in einen elektrischen Strom-

kreis ein, so wandern zunächst die anorganischen Ionen hinaus, während

durch die indifferenten Diaphragmen sowohl eine Osmose der Flüssig-

keit wie der vorhandenen Kolloidteilchen verhindert wird. Hierbei wird

der Leim im wesentlichen von Aschenbestandteilen gereinigt. Gleich-

zeitig tritt eine Gelbildung von vorher als Sol im Leim vorhandenen

eiweißartigen Körpern ein, wobei im Falle genügender Verdünnung der

Eiweißkörper als feste Schicht zu Boden fällt oder auch durch Zentri-

fugieren oder Filtration abgeschieden werden kann. Man erhält auf

diese Weise transparente Leime. Verwendet man als anodisches Di-

aphragma p (Abb. 1 ) eines mit starker positiver Ladung , so werden

aus dem Leime mehr Bestandteile negativer, d. h.

saurer Natur entfernt, wie kolloide Säuren, welche

solbildend auf das Glutin wirken und dadurch

die Beschaffenheit des Leimes herabsetzen. Die

Eiweißkörper wandern bei dieser Anordnung an

die Anode und setzen sich zum Teil an dem

anodischen Diaphragma an. In Abb. 1 bezeichnet

A den die Leimlösung enthaltenden , durch die

Diaphragmen p und n abgetrennten Raum, B

den Anoden- und C den Kathodenraum. Die

mit Hilfe stark positiver Diaphragmen darge-

stellten Leime zeigen eine wesentliche Verbesse-

rung in der Beschaffenheit und Viscosität, während

zugleich Gallertfestigkeit und Schmelzpunkt sich

beträchtlich erhöhen. Der Säuregehalt dagegen

ist niedriger als bei den mit indifferenten Di-

aphragmen behandelten Leimen. Teilt man den

Raum zwischen den beiden Enddiaphragmen

du: ch ein Zwischendiaphragma Z (Abb. 2), welches

so ho h negativ geladen ist, daß die positiv ge-

ladenen glutinartigen Anteile des Leimes herauswandern können , und

gibt man in die anodische Mittelkammer A eine Leimlösung, in die

kathodische Kammer K Wasser, so wandern die glutinartigen Bestand-

teile durch das Zwischendiaphragma Z hindurch in die kathodische

Mittelkammer K. Die eiweißartigen Körper, Farbstoffe, Fett und sonstige

Verunreinigungen bleiben zurück oder wandern, soweit sie negativ ge-

laden sind, zur Anode, falls das anodische Diaphragma für sie durch-

lässig ist. Hat die Lösung des kathodischen Mittelraumes sich ge-

nügend mit reiner Leimsubstanz angereichert, so kann man sie abziehen.

Trennt man die Leimlösung durch mehrere Kammern mit Zwischen-

diaphragmen bestimmter Ladung von den Polen , so findet schließlich

kammerweise eine immer weiter gehende Aufteilung statt. Die unter

dem Einfluß des elektrischen Stromes von dem anodischen in den

kathodischen Mittelraum gewanderten Leime haben höhere Viscosität,

Gallertfestigkeit, sind neutral , fett- und aschefrei , ferner geruch- und

geschmacklos wie Gelatine. Der im anodischen Mittelraum zurück-

gebliebene Leim besitzt hohe Viscosität. Der darin verbliebene Eiweiß-

körper kann in der Lösung verbleiben , wieder in Solform gebracht

oder abgeschieden und für sich verwendet werden. In Abb. 2 be-

deuten B, C, p und n dasselbe wie in Abb. 1. (D. R. P. 293 188 vom

3. März 1914.)

B K

Abb. 2

C

i

Herstellung von Leim und Gelatine. Karl Twele, Wladislau in

Mähren. Nach diesem Verfahren sollen Rohstoffe für die Leim- und

Gelatinegewinnung herangezogen werden, welche bisher gar nicht oder

nur unter Anwendung langwieriger Behandlung bei schlechtem Ergebnis

benutzt werden konnten. So z. B. die indischen Sehnen, d. h . die an

den Knochen haftenden Haut- und Sehnenreste, welche sich in den

Knochenstampfwerken als Abfall ergeben und bis vor kurzem nur als

Dünger verwertet wurden. Als ferneres Rohmaterial kommen die Ab-

fälle der Alaungerbereien und der alaungegerbtes Leder verarbeitenden

Industrien, wie der Fabrikation von Peitschen, Puppen, Militärbedarfs-

artikeln, in Betracht, die bis heute meistens gebrannt und zu Leder-

mehl verarbeitet wurden. Nach vorliegender Erfindung können die

genannten Abfälle unter Behandlung mit denaturiertem Kochsalz in

kurzer Zeit und auf wirtschaftliche Weise in Leim von hoher Viscosität

übergeführt werden. Zu diesem Zwecke werden die trockenen Roh-

stoffe zunächst in einer Waschmaschine von Schmutz befreit, hierauf

in Mengen von 1000 kg in einer Mischtrommel mit etwa 10 h Wasser

und etwa 50 kg denaturiertem Kochsalz zusammengebracht und unter

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 252.

Drehen der Trommel etwa 3 Std. lang bei gewöhnlicher Temperatur

digeriert. Hierauf wird die Masse durch Waschen mit Wasser von

der Salzlösung befreit und dann in üblicher Weise verkocht. Man soll

auf diese Weise eine ganz neutrale Leimbrühe erhalten, welche den

üblichen Vollendungsarbeiten (Sieden, Klären, Trocknen usw.) unter-

worfen wird und einen guten Leim gibt, aus welchem 30 % und mehr

Gelatine gewonnen werden können . Außer den genannten Abfällen

sollen sich auch die als Leimleder bekannten Abfälle von Gerbereien

und gebrauchte Lederstücke auf gleiche Weise mit gutem Erfolge ver-

arbeiten lassen. Läßt man die Salzlösung ohne Zuhilfenahme bewegter

Trommeln auf die Abfälle einwirken, so muß die Ware mehrere Wochen

hindurch der Einwirkung der Salzlösung ausgesetzt werden. (D. R. P.

293047 vom 19. Februar 1915.) i

Der Nutzen des Nickelhydroxyds in der Gerbstoffbestimmung.

P. Singh und T. P. Ghose. - Die ursprüngliche Methode wird dahin

abgeändert, daß nicht eine Paste, sondern wasserfreies gepulvertes Ni(OH)2

verwendet wird. Vergleichsbestimmungen mit der Hautpulvermethode er-

gaben gute Übereinstimmung. (Journ . Soc. Chem. Ind. 1916 , Bd. 35 , S.159 .) le

-

Antrieb für Gerbtrommeln, bestehend aus durch eine Kette

verbundenen umlaufenden Tragrollen. Maschinenfabrik Moenus

Akt. - Ges. , Frankfurt a. M. — Zwischen den ortsfesten Zapfen hängen

durch eine Gliederkette verbundene Zwischenrollen, welche durch eine

Antriebskette miteinander und mit den ortsfesten Rollen zusammenhängen

und die auf ihnen lagernde Trommel mit antreiben. (D. R. P. 292783

vom 17. Oktober 1915.)
i

Aus mehreren ineinander greifenden Stücken zusammengesetzter

Werkstückträger für Haut- und Lederbearbeitungsmaschinen. Ma-

schinenfabrik Moenus Akt.- Ges. , Frankfurt a. M. Die einzelnen

in der Längsrichtung des Werkstückträgers nebeneinander liegenden

Gummipolster weisen untereinander verschiedene Härte auf und sind

auswechselbar. (D. R. P. 292784 vom 9. Mai 1915.) i

Die Abtötung von Milzbrandsporen an Häuten und Fellen

durch Natronlauge. E. Hailer. Durch 1/2-1 %ige Natronlauge

lassen sich Milzbrandsporen in Rinderhäuten , Schaf- und Ziegenfellen

bei 15-20° C. abtöten, besser noch bei Zusatz von 5-10 % Kochsalz ;

dann erfolgte schon durch 1/2 % ige Lauge bei 72-stündiger Einwirkung

die Abtötung in fast allen untersuchten Rinderhaut- und Schaffellstücken.

Indessen werden auch hier, ähnlich wie bei der Pickelung , Sporen

in vereinzelten Hautstücken selbst bei noch längerer Einwirkung nicht

abgetötet. Es sind das »Ausnahmsbefunde, mit denen fast immer bei

der praktischen Desinfektion zu rechnen ist« . - Die Behandlung mit

Natronlauge hätte vor der Pickelung den Vorzug, daß Einweichen,

Ascherung und Desinfektion sich in einem Prozeß vornehmen ließen.

Eine etwaige Beeinträchtigung der Verwendbarkeit so behandelter Häute

zu einzelnen Ledersorten muß erst durch Versuche in der Praxis fest-

gestellt werden. — Für die Bindung der Lauge durch die Hautbestandteile

lassen sich nicht, wie für Salzsäure, bestimmte Beziehungen aufstellen.

Jedenfalls muß mindestens das zehnfache des Fellgewichts an Lauge

verwendet werden. Bei der bakteriologischen Prüfung wurde neben

dem Ausstreichen der zur Emulsion verriebenen Hautstückchen mehrfach

die CONRADIsche sogen. Ölstäbchenmethode benutzt. Es ließ sich keine

sichere Überlegenheit dieses Verfahrens für den Nachweis der Milzbrand-

sporen feststellen , aber man erzielte damit die Ausschaltung mehrerer

sonst die Agarplatten schnell überwuchernder Bakterienarten. (Arbb.

Kaiserl. Ges.-Amt 1915, Bd. 50, S. 96.) sp

-

-

Über die Anwendung und Bedeutung künstlicher Gerbstoffe.

J. Päßler. Verf. erläutert die Elgenschaften und praktische An-

wendung der heute im Handel befindlichen künstlichen Gerbstoffe

Neradol D und ND. (Chem. Ind. 1916, S. 15.) le

Anteil der Chemie an der Entwicklung der Lederfabrikation.

J. Jettmar. (Österr. Chem.-Ztg. 1916, Bd. 19, S. 46.)
le

Darstellung gerbender Stoffe. Badische Anilin- und Soda-

Fabrik. Man behandelt Salze von Oxysulfosäuren der Benzol- oder

Naphthalinreihe mit Formaldehyd oder Formaldehyd abspaltenden

Stoffen , zweckmäßig unter Druck, in der Wärme. (D. R. P. 291457

vom 22. August 1913, Zus. zu Pat. 262558.¹)

――

r

Die Wirkung von Salzen von Oxysäuren auf die Chromgerbung.

H. R. Procter und J. A. Wilson. Seignettesalz, welches gewisse

Metallfällungen zu verhindern vermag, kann auch, den Chromgerbbrühen

zugesetzt, deren Gerbefähigkeit wesentlich herabsetzen. Ebenso vermag

dieses Salz unter gewissen Bedingungen dem Chromleder das Chrom

zu entziehen. (Journ . Soc. Chem. Ind. 1916, Bd. 35 , S. 156.)

¹) Chem.-Ztg. Repert. 1913, S. 441 .

le
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33. Elektrochemie. Elektrotechnik.")

w

-

Eine neue Methode zur Bestimmung von freiem Cyanid in

galvanischen Lösungen. Gustave E. F. Lundell. Die Methode

besteht darin, daß eine ammoniakalische Cyanidlösung, der eine kleine

Menge Dimethylglyoxim zugesetzt ist, mit einer Normalnickelammonium-

sulfatlösung titriert wird, bis man einen beständigen roten Niederschlag

erhält. Folgende Reaktionen treten dabei ein :

1. NISO, +4KCN = K,Ni(CN)4+ K₂SO4.

2. NiSO, +2C,H,N,O, =Ni( C ,H ,N , O ,), + H ,SO

3. H₂SO, + 2NH,OH = (NH4)2SO4 + H₂O.

Ein beständiger roter Niederschlag von Nickeldimethylglyoxim bildet

sich erst, nachdem alles freie Cyanid in der Reaktion 1 aufgebraucht

ist. Den bisherigen Methoden gegenüber zeichnet sich die vor-

geschlagene durch größere Genauigkeit der Resultate aus, auch ist sie

weniger Störungen durch die Anwesenheit anderer Stoffe ausgesetzt,

läßt sich für trübe Lösungen oder solche, die einen Niederschlag ent-

halten, verwenden und empfiehlt sich durch rasche Ausführung und

Billigkeit. (Vortrag auf der 25. Vers. Amer. Electrochem. Soc. 1914.) py

MusterungvonMetallgegenständen durch galvanischesVernickeln.

L.W. (Elektrochem. Ztschr. 1915, Bd. 22, S. 135-136.) pu

Mosaikverglasung und Galvanotechnik. F. Huth. (Elektrochem.

Ztschr. 1915, Bd. 22, S. 64-66.) pu

pu

Neue Patente auf dem Gebiet der Sammler und Thermoelemente.

B-n. (Elektrochem. Ztschr. 1915, Bd. 22, S. 35-37.)

Diffusions- und Membranenpotentiale.

(Elektrochem. Ztschr. 1915, Bd. 22, S. 31-35.)

E. B. R. Prideaux.

pu

Über die Frage der Verwendungsmöglichkeit von Koks, Braun-

kohle und Gas im Kesselfeuerungsbetriebe der Elektrizitätswerke.

Auszug aus der dem Reichsamt des Innern überreichten Denkschrift

der Vereinigung der Elektrizitätswerke. (Braunkohle 1915, Bd. 14 ,

S. 255-261 .) rl

Neuere Fortschritte der theoretischen Elektrochemie. (Elektro-

chem. Ztschr. 1916, Bd. 22, S. 213-218.)

Kinematographische Aufnahmen von der Elektrolyse. (Elektro-

chem. Ztschr. 1915, Bd. 21 , S. 243-247.) pu

Elektrotechnik unter dem Einfluß des Krieges. Wechmann

(Chem.-Ztg. 1916, S. 213.)

Der leichte Akkumulator. Ludwig Strasser. (Chem. - Ztg.

1916, S. 305.)

Abb. 1

9

17

Elektrische Schweißmaschine mit Schutzmantel für die Primär-

spule des Transformators. Friedrich Albrecht, Charlottenburg. -

Abb. 1 zeigt einen senkrechten, Abb. 2 einen wagerechten Schnitt durch

eine Ausführungsform der Erfindung. Die Sekundärspule wird im

wesentlichen durch ein U-förmiges Stück 1

gebildet, welches mit seiner Öffnung nach

unten auf eine elektrisch gut leitende

Platte 2 aufgesetzt ist. In der Mitte der

Platte ist ein - förmiges Stück 3 be-

festigt, welches durch eine Öffnung 4

hindurchragt. In der aus den Stücken

1, 2 und 3 gebildeten einwindigen Se-

kundärspule verläuft der Strom von dem

Ende 5 durch das Stück 3 und so-

dann parallel verzweigt durch die Platte 2

und die beiden Schenkel des U-Stückes 1

zu der Stelle 6. An der Stelle 5 wird

die durch einen Druckhebel bewegliche

Schweißelektrode befestigt , während

an der Stelle 6 die feststehende Elektrode

angebracht wird. Der Hohlkörper enthält

im Innern den Transformatorkern 7 nebst

der ihn umgebenden Primärschale 8 und

stellt ein unvollständig geschlossenes Ge-

häuse dar, da sich vorn und hinten

große Öffnungen befinden. Der Trans-

formator ist dadurch geschlossen , daß

aus dem Grundgestell 9 mantelartige

Stücke 10 (Abb. 2) in die Lücken des Mantelkörpers ragen und sich

unmittelbar den Schenkeln des U- Stückes 1 anschließen. Die Mantel-

stücke 10 dienen gleichzeitig zum Befestigen des Transformators, und

zwar mittels lappenartiger Ansätze und Schrauben 17. (D. R. P. 293345

vom 23. Juli 1914.)

Abb. 2

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 272.

i

Neuzeitliche Entkupferungsanlage in einer Metallbeizerei. H.

Perls. Die kupferhaltigen Beizwässer durchfließen 6 terrassenförmig

aufgestellte Gefäße aus säurefestem Steinzeug, welche einen Inhalt von

je 2001 besitzen und mit Eisenabfällen, vorteilhaft plattiertes Messing-

Eisenblech, gefüllt sind. Die verdünnten sauren Beizwässer durchfließen

die Anlage möglichst langsam, wobei das metallische Eisen an die

Stelle des Kupfers im Kupfersulfat unter Bildung von metallischem

Kupfer und Eisensulfat tritt, entsprechend der Gleichung:

+
=

H₂SO, Fe FeSO, + Ha; CuSO, + Fe FeSO, + Cu.

Der Kupferschlamm scheidet sich auf dem Boden der Gefäße ab und

bildet getrocknet ein direkt verkaufsfähiges dunkelbraunes Pulver. Die

abfließende Lauge ist neutral und kann durch gußeiserne Röhren

direkt in die Kanalisation geleitet werden. (Elektrochem. Ztschr. 1915,

Bd. 22, S. 133-134.)

-

pu

Freibewegte , über dem Ofeninhalt anzuordnende Elektrode

und Verfahren zu ihrer Herstellung. Westdeutsche Thomas-

phosphatwerke G. m. b. H., Berlin. Diese Elektroden werden

bisher aus Leitern erster Klasse , z. B. aus englischem Anthrazit, her-

gestellt, welcher, mit einem Bindemittel und Teer, Pech oder dergl.

versehen, in geeignete Formen gestampft wird. Da die Beschaffung

geeigneten Anthrazits jetzt Schwierigkeiten macht, werden nach dieser

Erfindung die Elektroden aus Leitern zweiter Klasse, z. B. aus Dolomit,

hergestellt, indem man dieses Material mit

Leitern erster Klasse , nämlich Metall, durch-

setzt und gegebenenfalls mit Pech, Teer oder

dergleichen und Koks in Formen einstampft.

Das eingestampfte Material wird sodann in

der für Kohlenelektroden oder Konverterböden

bekannten Weise gebrannt und weiterbehandelt.

Die Abbildung zeigt eine Elektrodenform mit

Elektrodenmasse und Einlagen im Querschnitt.

In die Form a ist die aus Dolomit und Leitern

erster Klasse bestehende Masse b eingestampft.

a
Die Leiter erster Klasse c sind so angeordnet,

daß sie einen Kontakt nach den Elektroden-

klemmbacken hin auch dann vermitteln, wenn der Leiter zweiter Klasse

noch nicht erwärmt und leitend gemacht ist. Geht durch die Elek-

troden erst einmal Strom hindurch, so schmelzen die Metallbestandteile,

werden von der Dolomitmasse aufgesaugt und durchsetzen sie in

einer Weise, daß die Elektroden bei späterer Benutzung auch in der

Kälte leitend sind. Die Metalleinlagen können aus Blechen, Streifen,

Spänen, Spiralen u. dgl . bestehen. (D. R. P. 293341 vom 17. Nov. 1915.) i

ديعلامهللا

Elektrischer Widerstandsofen für Betrieb mit unverkettetem ,

mehrphasigem Wechselstrom. Bergmann - Elektrizitätswerke A.-G. ,

Berlin. Eine symmetrische Netzbelastung und eine gleichzeitige Ver-

teilung des Stromes auf möglichst viele Wege soll dadurch erzielt werden,

daß für jede einzelne Phase Zahl und gegenseitige Lage der Elektroden

die gleiche ist, daß aber die Elektroden verschiedener Phasen um einen

dem Phasenunterschied entsprechenden Winkel gegeneinander verschoben

sind. Bei Drehstrom z. B. gelangt das Elektrodensystem einer Phase

mit dem einer der beiden andern Phasen zur Deckung, wenn man es

sich in der einen oder anderen Richtung um 120 ° gedreht denkt. So

sind beispielsweise bei

Abb. 1 die Elektroden

mit den Transformator-

klemmen in der Weise

verbunden , daß jede

Elektrode den anderen

gegenüber Potential-

differenzen aufweist,

welche den Abständen

proportional sind. Nach Abb. 2 sind die Elektroden ebenfalls gleich-

mäßig über den Umfang der Heizkammer verteilt, doch stehen je zwei

benachbarte mit Anfang und Ende einer Phase in Verbindung. Die

Potentialdifferenzen entsprechen hier also nicht mehr den Abständen,

es besitzt aber jede Elektrode , welche mit einem Phasenanfang ver-

bunden ist, in bezug auf die anderen Elektroden bei gleichen Wider-

standswegen gleiche Potentialdifferenzen. Dasselbe gilt von den Elek-

troden, welche an die Enden der Phasen angeschlossen sind. Es muß

daher auch in diesem Falle eine symmetrische Belastung des Netzes

stattfinden. Die Elektroden können derart schraubenförmige Gestalt

erhalten , daß sowohl in allen Vertikal- als auch in allen Horizontal-

schnitten aufeinanderfolgende Elektrodenschnittflächen verschiedenes

Potential besitzen. (D. R. P. 293 364 vom 27. Juni 1913.)
i

Abb 1 Abb. 2

Verlag der Chemiker-Zeitung Otto v. Halem in Cöthen (Anhalt). Druck von August Preuß in Cöthen (Anhalt).
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2. Unterricht. Laboratorium. Allgemeine Analyse.")

-Technik und Unterricht. H. Reisenegger. In einer Ansprache

vor der DEUTSCHEN CHEMISCHEN GESELLSCHAFT verbreitet sich Verf.

über den Wert des chemisch-technischen Unterrichts an Technischen

Hochschulen. Er tritt dafür ein, daß die Beschäftigung mit technolo-

gischen Arbeiten den Abschluß des Fachstudiums des Chemikers bilden

sollte, und hält ein vorhergehendes gründliches Studium der Physik für

jeden Techniker für unbedingt notwendig. Ein chemisch-technisches

Institut sollte mit technischen Apparaten, wie für Destillationen, ferner

Filterpressen, Zentrifugen, Schmelz- und Druckkessel usw., ausgerüstet

sein, die dem wirklichen chemischen Betriebe nachgebildet sind, und

an denen der Studierende selbst Ausarbeitungen zur Gewinnung von

5-10 kg technischer Produkte vornehmen kann. (Ber. d. chem . Ges.

1916, Bd. 49, S. 1535-1539.) ks

-
Zur Chemikerin - Frage. A. Herzfeld. K. Arndt. (Chem.-

Ztg. 1916, S. 233, 234.)

---Die Bezeichnung „Chemikerin “. K. Arndt. A. Herzfeld.

(Chem.-Ztg. 1916, S. 293.)

Experimentiercyanidanlage im Michigan - College of Mines.

C. F. Spaulding. (Min. and Eng. World 1915, Bd . 43, S. 809.) u

Vorlesungsversuch über das Verhalten der Borsäure gegen

Lackmus. F. Fichter. (Chem.-Ztg. 1916, S. 204.)

Über den Mechanismus der Bildung von Niederschlägen. P.

Dutoit. (Chem.- Ztg. 1916, S. 204.)

1
Flasche mit durchlochtem Glasrand. A. Krieger. (Chem.- Ztg.

1916, S. 210.)

M. Duboux. (Chem.-Ztg.
Über ein Differentialcalorimeter.

1916, S. 210.)

Über die Experimentaltechnik calorimetrischer Messungen bei

hohen Temperaturen. Setsuro Tamaru. (Journ. Soc. Chem. Ind.

1916, Bd. 35, S. 81-88.) ks

Vereinfachte quantitative Mikroelementaranalyse organischer

Substanzen. J. V. Dubsky. (Chem.-Ztg. 1916, S. 201.)

Bestimmung des Broms und Jods in Gegenwart von Chloriden.

-L. W. Winkler. Verf. veröffentlicht eine Reihe von Verfahren der

Brombestimmung, bei denen KMnO4 freies Br aus einer sauren Lösung

der Bromide ausscheidet. In der kochend heißen, stark sauren Lösung

wird KMnO4 nur in möglichst geringen Mengen angewendet; ist neben

viel Chlor nur sehr wenig Brom vorhanden, so wird durch eine ent-

sprechende Vorbehandlung die Konzentration des Cl so weit verringert,

daß dann durch das KMnO, nur Brom zur Ausscheidung gelangt.

Für die genaue Bestimmung sehr kleiner Brommengen eignet sich be-

sonders die brometrische Methode, bei welcher das in CCl gelöste

freie Brom mit Verwendung von wässriger J-Lösung als Indicator durch

Arsentrioxyd gemessen wird. Zur Bestimmung des Jods verdient das

Verfahren von GRANGE - FRESENIUS hervorgehoben zu werden , dessen

Genauigkeit noch weiterhin gesteigert wurde. (Ztschr. angew. Chem.

1915, Bd. 28, I, S. 477, 494.)

―

CS

Die Ermittlung von Nitraten in Gegenwart organischer Be-

standteile. A. Tingle. Als Reagens auf Nitrate schlägt Verf. eine

Lösung von 3 g Salicylsäure in 100 ccm konzentrierter Schwefelsäure

vor. Die zu prüfende Substanz wird mit dem Reagens langsam er-

wärmt, bis schweflige Säure austritt. Die verkohlte Substanz wird mit

wenig Wasser ausgekocht und nach dem Abkühlen mit gleichem Volumen

Ather extrahiert. Schüttelt man die eine Hälfte der ätherischen Lösung

mit wenig wässrigem Ammoniak, so tritt bei Anwesenheit von Nitraten

sofort eine Orangefärbung auf. Als Gegenprobe schüttelt man den anderen

Teil der ätherischen Lösung mit einer 1% ig. wässrigen Eisenchloridlösung

und erhält als Beweis für die Anwesenheit von Nitraten einen blutroten

Niederschlag. (Journ. Soc. Chem. Ind. 1916, Bd. 35, S. 77-78.) ks

") Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 289.

40. Jahrgang. Seite 313-316.

Futtermittel. Gerichtliche Chemie.

27. Faserstoffe. Cellulose.

Die Wiedergewinnung des Kupfers aus Fehlingschen Lösungen.

Krumhaar. Rob. Uhde. (Chem.-Ztg. 1916, S. 174, 329.)

Fortschritte auf dem Gebiete der analytischen Chemie der

Metalloide im Jahre 1915. A. Gutbier. (Chem.- Ztg. 1916, S. 245,

276, 303, 315, 326.)

Über einige neue Indicatoren für die colorimetrische Bestimmung

der Wasserstoffionenkonzentration. H. A. Lubs und M. W. Clark.

(Journ. Wash. Acad. Scienc. 1915, Bd. 5, S. 609.) CS

Elektrolysen und ihre Erleichterung. E. B. Rosa und Burton

McCollum. (Techn. Papers Bur. Standards 1915, Nr. 52, S. 1-143.) r

Studien über Sulfite , Thiosulfate und Polythionate. III.¹) A.

Sander. Aus den Untersuchungen des Verf. ergibt sich, daß Queck-

silberchlorid auf Thiosulfat und Polythionate, nicht wie FELD annahm,

oxydierend wirkt, sondern daß hierbei einfach eine doppelte Umsetzung

stattfindet, wie KESSLER bereits vor 67 Jahren richtig beobachtete . Das

hierbei gebildete Quecksilberthiosulfat bezw. Polythionat ist jedoch sehr

unbeständig und zerfällt sofort in Quecksilbersulfid und freie H₂SO+

(bei Tetrathionat entsteht auch noch freier Schwefel), worauf das Queck-

silbersulfid sich mit dem überschüssigen Quecksilberchlorid zu dem

komplexen Salz Hg8S2Cl₂ verbindet. Verf. gibt außerdem noch eine

einfache Titrationsmethode zur Bestimmung von Trithionat neben Tetra-

thionat an. (Ztschr. angew. Chem. 1916, Bd. 29, I, S. 11 u. 16.) cs

Zur Kenntnis der Antimonflecken. Ihr Verhalten gegen Hypo-

chlorit. W. Vaubel und A. Knocke. (Chem.-Ztg. 1916, S. 209.)

Crums und Marshalls Reagens auf Mangan. L. Dobbin. (Journ.

ks
Soc. Chem. Ind. 1916, Bd. 35, S. 80-81 .)

1

-

Die Trennung und Bestimmung von Aluminium und Beryllium

mittels Acetylchlorid und Aceton. H. D. Minnig. Verf. hat, wie

zur Trennung von Eisen und Aluminium durch ein Gemisch von

Aceton-Acetylchlorid (4 : 1 ) , ein Verfahren zur Trennung der beiden

erstgenannten Elemente ausgearbeitet. Es wird jedoch nach diesem Ver-

fahren Berylliumchlorid leicht durch den Aluminiumchloridniederschlag

mitgerissen, was allerdings durch das verschiedenartige Aussehen beider

Niederschläge leicht zu erkennen ist. Bei Gemischen, die nach diesem

Verfahren bestimmt werden sollen , darf der Gehalt an Berylliumoxyd

ein Drittel der Gesamtmenge nicht überschreiten. (Chem. News 1916,

Bd. 113, S. 93.) CS

Über die Einwirkung der Quecksilbersalze auf Aluminium in

Blättchenform , Anwendung dieser Reaktion auf die allgemeine und

medizinische Analyse zur Erkennung von Quecksilbersalzen. St.

Minovici und E. Grozea. Läßt man einige Tropfen einer Queck-

silbersalzlösung auf einem Aluminiumblättchen eintrocknen, so entsteht

auf dem Blättchen ein dem Mauersalpeter ähnlichsehender Belag, welcher

alsbald verschwindet, um sofort, weiße Fäden von etwa 1 cm Länge

bildend, die vom Metalle ausgehen , wiederzuerscheinen. Diese Re-

aktion zeigen alle Quecksilbersalze selbst in großer Verdünnung, eine

Eigenschaft, welche Verf. zur Erkennung von Quecksilbersalzen vor-

schlagen. (Bull. Sect. Scient. Acad. Roum. 1915/16, Bd. 4 , S. 227.) cs

Die Bestimmung des fünfwertigen Vanadiums durch Thiosulfat.

G. O. Oberhelman.G. O. Oberhelman. Die Vanadinlösung wird auf 800 (400) ccm

gebracht, 10 (5) mg CuSO+ und 3 ( 1,5) ccm HCl (32 %) zugesetzt.. Nun

wird n/10-Na2S2O3-Lösung langsam unter beständigem Rühren bis zu

einem Überschusse von etwa 15 (7,5) ccm einfließen gelassen und die

Mischung bis zum Erscheinen der himmelblauen Farbe der reduzierten

Vanadinlösung hingestellt. Sodann wird für je 100 ccm Lösung 0,1 g Kj

zugesetzt und der Überschuß des Na2S2O3 mit Stärke als Indicator

zurücktitriert. Der Endpunkt der Rücktitrierung ist leicht zu erkennen.

mit der Methode erzielt man nach Verf. sehr gute Resultate. (Chem.

News 1916, Bd. 113, S. 87.)

-

¹) Vergl. Chem. -Ztg. Repert. 1915, S. 365 ; 1916, S. 54.

CS
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7. Nahrungs- und Genußmittel. Futtermittel.

Über die Gefahren feucht geernteten Getreides beim Lagern.

M. P. Neumann. Der normale und günstigste Feuchtigkeitsgehalt

des Getreides beim Mahlen beträgt 15-16 %; höhere Feuchtigkeit be-

günstigt einerseits die Atmung und den dadurch bedingten Stoffverlust,

der z. B. bei 19,5% Wassergehalt etwa 88 mal stärker ist als bei 14-15%,

anderseits die Entwicklung von Kleinlebewesen, wie Bakterien, Hefen und

Schimmelpilzen, die das Getreide aufzehren und ihm einen dumpf-

muffigen Geruch verleihen und es so verderben. Bei zu hohem Wasser-

gehalt ist deshalb eine künstliche Trocknung angebracht, die aber mit

aller Vorsicht zu geschehen hat, so daß die Temperatur im Innern des

Kerns 45° C. nicht übersteigt, da sonst der Mahlprozeß erschwert wird

und die Backfähigkeit des Mehles erheblich leidet.¹) (Ztschr. ges. Getreidew.

1915, Bd. 7, S. 201.) kt

Schälmaschine für Körner, Hülsenfrüchte und Getreide mit

einze!nen, durch Zwischenstücke getrennten, umlaufenden Schäl-

scheiben und einer regelbaren Stauvorrichtung oder einem Auslauf-

schieber. Hermann Winde , Berlin. Zwischen den Schälscheiben

sind auf den Zwischenstücken schraubengangförmige Wende- und Förder-

leisten angeordnet. (D. R. P. 292988 vom 16. August 1914.) i

Die Chemie des Getreidekorns in Beziehung zu Physiologie

und Pathologie. F. Röhmann. (Chem.-Ztg. 1916, S. 160.)

Studien über die Untersuchung von Weizen- und Roggenmehl-

gemischen. J. Trambics. (Chem.-Ztg. 1916 , S. 328.)

PreußischerVerband beamteter Nahrungmittelchemiker. (Chem.-

Ztg. 1916, S. 148.)

Beratungen über die Aufgaben der Nahrungsmittelchemie in der

Kriegszeit. (Chem.- Ztg. 1916, S. 148.)

-

Verwendung der Roßkastanie zur menschlichen und tierischen

Ernährung. H. Serger. C. Wehmer. Karl Lohmeyer.

Ludwig Weil. K. Löffl. (Chem.- Ztg. 1916, S. 221 , 296.)

Über Vitamine und Ergänzungsnährstoffe. H. Boruttau. (Chem.-

Ztg. 1916, S. 194.)

--

Einige einfache Methoden zur Untersuchung von Nahrungsmitteln .

S. L. Bastin. Verf. führt einige einfache Kennzeichen des Verhaltens

unverfälschter Nahrungsmitel wie das Verhalten geschmolzener, reiner

Butter im Gegensatze zu Kunst- oder verfälschter Butter , weiter das

Verhalten von aufgefärbtem Tee und von Zucker bezw. Rohzucker an.

Außerdem gibt Verf. noch den Nachweis eines Salzüberschusses im

Brote, einer Auffärbung von Jam und die Untersuchungsweise auf

verfälschten Essig bekannt. (Chem. News 1916, Bd. 113, S. 92.) cs

Über die Beurteilung des Wassergehaltes von Fleischwaren .

E. Feder. E. Seel. (Chem.- Ztg. 1916, S. 157, 296.)
-

Versuche und Gedanken über die konservierende Wirkung der

Benzoesäure. D. Held. Es wurden Versuche mit Bac. mesentericus,

Bac. mycoides, Bac. subtilis , je einem Bazillus aus Boden , Heu und

Kartoffeln angestellt. Bei allen war zur Hemmung des Wachstums die

gleiche Konzentration an Benzoesäure erforderlich , und zwar für den

üblichen, streng neutralisierten Fleischextraktpeptonagar 30/00, gleichviel,

ob frisch gezüchtete oder längere Zeit im Laboratorium kultivierte Stämme,

ob Bazillen oder Sporen benutzt wurden. Dabei übt nur ein kleiner

Teil der Säure die Wirkung auf die Bazillen aus, die Hauptmenge

wird durch die Eiweißsubstanzen des Nährbodens zu unwirksamer.

Stoffen gebunden. Dieser Anteil kann teilweise oder ganz durch andere

Säuren ersetzt werden, die stärker als Benzoesäure sein müssen, Wein-

säure oder Schwefelsäure. Demgemäß ist Benzo : säure schlecht geeignet

zur Konservierung von eiweißhaltigen, neutral reagierenden Stoffen, aber

ausgezeichnet für eiweißarme, sauer reagierende. Die desinfizierende

Kraft ist der Lipoidlöslichkeit der Säure zu danken , die dabei als

ungespaltenes Molekül wirkt. Sie verringert auch die Toxinbildung

durch Bac. botulinus, und zwar im Verhältnis ihrer Konzentration.

Stärkekleister und Appreturmasse konnten durch 20/00 Benzoesäure

während wenigstens 2 Monaten sehr gut konserviert werden, Citronen-

saft schon durch 1900. Zimtsäure ist in neutralen Nährböden , die

größtenteils aus Wasser bestehen und eiweißartige Stoffe enthalten, als

Konservierungsmittel nicht brauchbar. In sauren Lösungen wurde sie

nicht versucht. (Arch. Hyg. 1915 , Bd. 84, S. 289.) sp

Ein Beitragzur Begutachtung von aufgelöster kondensierterMilch.

A. Weich. Da Molkereien und Milchgroßhändler in letzter Zeit, an-

geblich um die aufgelöste Milch zu verbessern, mit Vollmilch versetzte

Mischungen kondensierter Milch mit Wasser in den Handel bringen,

hat Verf. versucht, durch Verdünnung von Kondensmilch mit Wasser

unter Zusatz von Vollmich eine den vorerwähnten Mischungen ähnliche

Gerichtliche Chemie.*)

Aus den an-
Mischung herzustellen und dieselbe zu untersuchen.

geführten Untersuchungen des Verf. ergibt sich, daß in der Praxis die

Verdünnung der Kondensmilch mit Wasser weit über das zulässige Maß

hinausgeht. (Sonderabdr. Arch. Chem. Mikr. 1916, Heft 1 und 2.) cs

Verfahren und Vorrichtung zum Kühlen von geschmolzenen

Fetten und Fettemulsionen, insbesondere bei der Herstellung von

Margarine. Naamlooze Vennootschap Ant. Jurgens ' Vereenigde

Fabrieken , Oss in Holland.Fabrieken, Oss in Holland. Die geschmolzenen Fette oder Emul-

sionen werden in gleichmäßiger Schicht auf einer bewegten Zubringe-

fläche verteilt und von dieser auf die ebenfalls bewegte, die Zubringe-

fläche nicht unmittelbar berührende Kühlfläche gleichmäßig übertragen .

Die Abbildung zeigt die zur Ausführung des Verfahrens dienende Vor-

richtung. Ein doppelwandiger Zylinder 1,4 ist in Lagern 2 eines

Untergestelles 3 drehbar gelagert und wird von einer Antriebsmaschine

mittels eines aus einer Schnecke 15 und einem Schneckenrad 16

bestehenden Vorgeleges angetrieben. Das Kühlmittel tritt an einem

Ende des Kühlzylinders durch die Stopfbüchse 5 in die Hohlwelle

ein, gelangt von hier durch verschiedene Öffnungen in den Hohlraum 7

zwischen den beiden Zylindermänteln 1 und 4 und verläßt in ähnlicher

14

7

19 12

-16

Weise den Kühlzylin-

der an dem anderen

Ende. Seitwärts unter

dem großen Zylinder

ist eine heizbare dop-

pelwandige Rinne 9

angeordnet. Diese als

Vorratsbehälter die-

nende Rinne ist an

den Fundament-

platten 12 in der

Weise befestigt, daß

sie durch Schrauben

13 verstellt werden

kann, und an beiden

Enden durch zwei

der Form der Rinnen

angepaẞte Ends !ücke

abgeschlossen. In dem Vorratsbehälter dreht sich in gleicher Richtung

wie die Kühlwalze eine kleinere heizbare hohle Walze 10. Diese als

Speisewalze dienende hohle Walze ist dicht abschließend durch die

Endstücke des Vorratsbehälters geführt und wird durch zwei Lager 11

getragen. Sie wird der Kühlwalze möglichst genähert, ohne sie jedoch

zu berühren, und von der Kühlwalze aus durch einen Riemen an-

getrieben. An der der Kühlwalze gegenüberliegenden Seite des Vorrats-

behälters befindet sich ein verstellbarer Abstreifer 17, dessen Abstand

von der kleinen Walze durch Stellschrauben 18 geregelt werden kann.

Unter der Kühltrommel ist ein Messer 14 angebracht, welches durch

verstellbare Federn angedrückt wird. Die flüssige zu kühlende Masse

wird dem Vorratsbehälter 9 zugeführt und in Bewegung gehalten. Die

sich in der Masse drehende Speisewalze 10 bedeckt sich dabei mit

einer Emulsionsschicht, welche durch den Abstreifer 17 in der ge-

wünschten Dicke erhalten wird. Bei Berührung mit der Kühlwalze

wird die Schicht auf die Kühlwalze übertragen, von der sie nach er-

folgter Abkühlung durch das Messer 14 abgehoben wird. (D. R. P.

293 369 vom 27. Februar 1914.) i

Über den Einfluß von Zeit und Temperatur auf die Reaktion

von Fiehe. St. Weiser. (Chem.- Ztg. 1916, S. 212. )

Über die chemische Zusammensetzung ungarischer Himbeersäfte

und Sirupe. M. Somogyi und St.Weiser. (Chem.-Ztg. 1916, S.212.)

Beurteilung des Schalengehaltes von Kakao. Untersuchung der

Schokolade. Grosse- Bohle. (Chem.-Ztg. 1916, S. 148.)

Verdaulichkeit und Nährwert des Holzes. Haberlandt.

(Chem.-Ztg. 1916, S. 193.)

Verfahren zus Verbilligung der Kraftfutterhefe. Lassar-Cohn.

(Chem.-Ztg. 1916, S. 192.)

Beeinflußbarkeit von Schriftsachverständigen. J. Duck. - Die

Tätigkeit des Schriftsachverständigen beruht nicht nur im Schuldig-

erklären, sondern manchmal auch im Abbringen von unrichtigen vor-

gefaßten Meinungen. In zweifelhaften Fällen sollen Sondergutachten,

nötigenfalls auch ein Obergutachten abgegeben werden. Die Frage der

Beeinflussung spielt auch beim Schriftsachverständigen keine geringe

Rolle. Es ist selbstverständlich, daß man, wie bei allen Sachverständigen ,

nur Leute verwendet, welche über die nötigen Erfahrungen verfügen .

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 298. ¹ ) Ebenda 1914, S. 341 .
CS(H. GROSS' Arch. 1915, Bd. 64, S. 284.)
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11. Anlagen. Kraft- und Arbeitsmaschinen. Apparate.")

Wirtschaftliche Ursachen und Wirkungen des Weltkrieges. R.

Kobatsch. (Österr. Chem.- Ztg. 1916, 2. Reihe, Bd. 19, S. 3.) CS

Kriegswirtschaft und chemische Industrie. (Chem.-Ztg. 1916,

S. 320, 741.)

Bessere Arbeitsorganisation in der chemischen Industrie.

Nydegger. (Chem.-Ztg. 1916, S. 301.)

1

O.

Die chemische Industrie Deutschlands und Frankreichs in fran-

zösischer Beleuchtung. H. Grossmann. (Chem.-Ztg.1916, S.181,222. )

Über die wirtschaftliche Lage der chemischen Industrie in

Österreich vor dem Kriege. J. Patek. (Chem. Ind. 1916, Bd. 39, S. 52.) cs

Die nutzbaren Lagerstätten Serbiens und ihre wirtschaftliche

Bedeutung für die Zentralmächte. P. Krusch. (Metall u. Erz 1916,

Bd. 13, S. 69.)

---

u

Englische chemische Industrie. P. L. Thornton. Nachschrift.

Th. Diehl. (Ztschr. angew. Chem. 1916, Bd. 29, I , S. 17, 18.) CS

Chemiker und chemische Industrie in Amerika. Th. Diehl.

(Ztschr. angew. Chem. 1916, Bd. 29, S. 29.)

kalien-

Bd. 39, S. 49.)

CS

CS

Die Unabhängigkeitsbewegung in der amerikanischen Chemi-

und Farbstoffindustrie. N. Hansen. (Chem. Ind. 1916,

Hilfsquellen und Möglichkeiten der chemischen Industrie in

dem Südwesten der Vereinigten Staaten. E. Baruch. (Chem.-Ztg.

1916, S. 175.)

das Schüttgut bei der Drehung der Welle in Flächen durchschnitten

wird, welche nahezu parallel zur Laufrichtung des Schüttgutes verlaufen.

(D. R. P. 292983 vom 22. Dezember 1914.)
i

Einrichtung zum Schutze von Luftfiltern gegen in der Reinluft-

leitung etwa auftretende Überdrucke. Dr. Hans Cruse & Co. , Berlin.

Auf der Luftaustrittsseite der Filterschichten ist eine Verschluß-

vorrichtung angeordnet, welche bei normalem Betriebe geöffnet ist und

schlossen wird. (D. R. P. 293026 vom 11. August 1915.)

bei in der Reinluftleitung auftretendem Überdruck durch diesen ge-

•Anwendung der Luftfilter im allgemeinen Maschinenbetrieb.

H. Winkelmann. (Chem. Apparatur 1915, Bd. 2 , S. 269.)
CS

gehaltenen Klopf- oder Schneidkörpern, welche unter dem Einfluß

Rohrreiniger mit unabhängig von einander angeordneten, elastisch

eines hin- und hergehenden Kolbens in schnelle Schwingung ver-

setzt werden. William Burlingham , Newport News, V. St. A. (D. R. P.

293095 vom 18. Juni 1915.) . i

Trockentrommel für breiige Massen u. dgl. Maschinenbau-

anstalt Humboldt, Cöln- Kalk. Die zum Abschaben der auf dem

Trommelumfang getrockneten und anhaftenden Massen dienenden Messer

(Schaber) sind mit ihren Klemmbacken um ein zweites Drehgestell un-

abhängig vom Hauptmesserhalter verstellbar. (D. R. P. 292939 vom

26. Oktober 1915.) i

All-
Quecksilberdampfgleichrichter mit geheizten Anoden.

gemeine Elektrizitäts - Gesellschaft, Berlin. Die Anodenheizung
-

Fortschritte der Industrie in Bengalen. P. Ch. Ray. (Chem. wird selbsttätig ein- und ausgeschaltet, wenn der Gleichrichterstrom

News 1916, Bd. 113, S. 122.) CS

Vorrichtung zum Verhindern von Verstopfungen in Fülltrichtern

oder deren Ausläufen. Seitz -Werke Theo & Geo Seitz, Kreuznach.

- Eine parallel der Laufrichtung des im Fülltrichter befindlichen Schütt-

gutes angeordnete Welle trägt in einigem Abstand Stäbe, Bänder oder

Drähte, welche parallel zu den Auslaufwänden angebracht sind, so daß

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 294.

einen Wert erlangt hat, welcher zur Aufrechterhaltung der notwendigen

Anodentemperatur nicht mehr ausreicht bezw. wieder ausreicht. (D. R. P.

293024 vom 12. März 1915.)
i

Werkzeuge mit Diamantspitzen. Ing. (Elektrochem . Ztschr. 1915,

Bd. 22, S. 166.) pu

Der Diamant als Bohr- , Schneide- und Drehwerkzeug. (Elektro-

chem. Ztschr. 1915, Bd. 22, S. 67-68.) pu

14. Beleuchtung. Heizung. Kühlung.*)

m

?
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10
19

12.

22

23

18

Einrichtung zum Durchschlagen der Schlackenschicht zwischen

schlackenbildenden Elektroden bei Wechselstrom-Bogenlampen. All-

gemeine Elektricitäts - Gesellschaft, Berlin. -- Das DurchschlagenDas Durchschlagen

erfolgt unter Benutzung einer parallel zu den Elektroden liegenden

Induktionsspule. Die Elektroden 1 und 2 sind durch eine über die

Rolle 7 laufende Kette 6 so miteinander verbunden, daß sie durch die

Wirkung des Gewichtes der

oberen Elektrode zusammen-

stoßen, sobald sie freigelassen

werden. Die obere Kohle wird

von dem Greifer 13 getragen,

welcher mittels der Stange 12

von dem Hauptstrommagneten

10 nach oben gezogen wird

und die Kohle 1 durchschießen

läßt, sobald er sich so weit ge-

senkt hat, daß er sich selber

auf den Brennteller 3 stützt.

Parallel zu dem Lichtbogen

und dem Haupstrommagneten

ist nun zwischen den beiden

konstanten Strom führenden

Leitungen 17 und 18 eine

Drosselspule geschaltet, welche

aus einer Spule 22 und einem

Eisenkern23 besteht. DieWick-

lungs- und Eisenverhältnisse

sind so gewählt, daß bei

normalem Lichtbogenstrom und

normalem
Lichtbogenwider-

stand, also auch bei normaler

Klemmenspannung, das Eisen

nur sehr schwach gesättigt und

12

13

201

daher der aufgenommene Strom nur klein ist, so daß auch die Lampe

praktisch mit konstantem Strom arbeitet. Wenn sich aber durch den

Abbrand der Elektroden der Bogenwiderstand vergrößert, so steigt bei

konstantem Magnetisierungsstrom die Klemmenspannung in der Drossel-

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 299.

1

www

spule und damit ihre Stromaufnahme, bis Sättigung im Eisen vorhanden

ist. Wenn sich der Lichtbogenwiderstand noch mehr vergrößert, so

reißt der Lichtbogen ab, so daß der Magnet 10 den Greifer 13 fallen

läßt und die obere Kohle durchschießt. Bei der Berührung der Elek-

troden stellt sich der Strom wieder her, und der Magnet 10 zieht die

Elektroden um ein bestimmtes Maß auseinander, so daß der Anfangs-

zustand hergestellt ist. Die Erfindung soll hauptsächlich bei sog. Titan-

elektroden Anwendung finden, d. h. bei Elektroden, welche Titancarbid

oder metallisches Titan oder ein Gemisch von beiden enthalten, indem

solche Elektroden eine Schlacke von hohem Widerstand bilden. (D. R. P.

293 260 vom 4. Oktober 1913.)
i

-

Verschluß für Bogenlampen, insbesondere für sog. Dauerbrand-

lampen. Tito L. Carbone, Charlottenburg. Die Abdichtungsflächen

sowohl des Glockenringes, als auch des an der Lampe selbst befestigten

Ringes sind durch Vorsprünge derart geschützt, daß sie beim Bedienen

der Lampe in keiner Weise berührt und verletzt werden können. (D. R. P.

292926 vom 16. Juni 1914.) i

Sicherheitsvorrichtung gegen Gasausströmung bei Lampen mit

elektrischer Gasfernzündung, beispielsweise bei nicht eingetretener

Zündung, bei durchgeschlagener Flamme oder bei zufälligem Er-

löschen der Flamme. Alfred Sommer, Berlin - Schöneberg. Ein

Schwingarm hält den das Ventil tragenden Anker in gehobener Stellung,

bis er beim Erlöschen der Flamme infolge Erkaltens eines Ausdehnungs-

körpers zur Seite gedrängt wird und den Anker mit Ventil zum Herab-

fallen freigibt. (D. R. P. 292513 vom 20. Oktober 1914.)
i

•

Vorrichtung zum elektrischen Anzünden von Automobillaternen,

bei welcher der zur Speisung der Motorzündkerze dienende elektrische

Strom durch Einschaltung eines Unterbrechers vorübergehend nach den

Brennern der Lampe geleitet wird. Otto Stumpp, Gera-Unterm-

haus. (D. R. P. 292490 vom 17. Februar 1914.)
i

Anheizvorrichtung für Petroleumkocher und andere Dampf-

brennerlampen, bei welchen von dem im Steigrohr emporgedrückten

Brennstoff eine geeignete Menge durch ein Ventil in die Anheizschale

abgelassen werden kann. Aktiebolaget Optimus , Väsby in Schweden.

(D. R. P. 292990 vom 23. Mai 1915.)
i

Die Kälteindustrie und der Krieg. Ludwig Hirsch. (Chem.-

Ztg. 1916, S. 273, 294.)

R:
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27. Faserstoffe. Cellulose. Papier. Plastische Massen.")

Die Gewinnung von Faserstoffen in Deutschland. E.Ullrich.-

Verf. bespricht die Aussichten für die Gewinnung neuer Faserstoffe in

Deutschland , beurteilt die Brennessel - Kultur ziemlich ungünstig und

empfiehlt Pflege des Flachsbaues, da Flachs sowohl Faser als auch Ol

und Futtermittel liefert. (Ztschr. ges. Textil-Ind. 1916, Bd. 21 , S. 225.) x

Die Eigenschaften der Schafwolle und eine neue Untersuchungs-

methode zum Nachweis geschädigter Wolle auf chemischem Wege.

K. v. Allwörden. In der Beurteilung der Wolle herrscht eine große

Unsicherheit. Die Faserstruktur kann unter dem Mikroskop vollkommen

erhalten sein, und trotzdem ist die Wolle verdorben , wenn eine Sub-

stanz, welche Verf. Elastikum nennt, ganz oder teilweise fehlt. Nur

zum geringen Teil kommt dieser Zustand bei der Zerreißfestigkeit zum

Ausdruck. Erst ein Tragversuch gibt Aufschluß darüber, dann aber ist

eine Abhilfe meist zu spät. Verf. gibt nun die Bestimmung des Elasti-

kums mit Hilfe von Chlorwasser unter dem Mikroskop bekannt. (Ztschr.

angew. Chem. 1916, Bd. 29, I , S. 77.) CS

Schwächung der Baumwolle durch Lösungen von Säuren und

Salzen. M. Fort und F. Pickles. Die Schwächung der Baumwolle

durch Säuren hängt ebenso wie die Invertierung des Rohrzuckers von

der Stärke oder elektrolytischen Leitfähigkeit der Säure ab. Von fünf

untersuchten Salzen wirken Chlornatrium, Natriumsulfat und Magnesium-

sulfat nicht, während Chlorzink und Chlormagnesium stark schwächen

und von diesen das Chlorzink mehr, welches stärker zur Dissoziation

neigt. Der Zusatz von Salzen zu Säuren wirkt ebenfalls nach den

Gesetzen der elektrolytischen Dissoziation ; je mehr H-Ionen in Freiheit

sind, desto größer ist die schwächende Wirkung der Säure- Salz-Lösung.

(Journ. Soc. Dyers and Colour. 1915, Bd. 31 , S. 255.)

Faser- und Spinnstoffe im Jahre 1915.

angew. Chem. 1916 , Bd. 29, I , S. 49 und 63.)

Über Netzbarkeit und Unnetzbarkeit der Gespinstfasern. H.

Pomeranz. (Färber-Ztg. 1916, Bd. 27, S. 97 u. 113.)

--

x

W. Massot. (Ztschr.

CS

x

Vulkanisierte Faser. Ch. Almy. Vulkanisierte Faser wurde

1869 von TAYLOR zuerst hergestellt. 1873 wurde die amerikanische

VULCANIZED FIBRE Co. gegründet. Das Verfahren ist heute folgendes:

Baumwollzellstoff geht auf heißen Zylindern bei 40° C. durch ein Bad

von Zinkchlorid (70 ° Bé.), dann folgt ein Aufwickeln auf geheizten

Walzen bis zur gewünschten Stärke, wobei Zinkchlorid die Cellulose

hydrolysiert und die Oberfläche gelatiniert, so daß eine einheitliche

homogene Masse entsteht. Die Rohfaser wird dann mit immer

schwächeren Chlorzinklösungen behandelt, bis sie schließlich weniger

als 0,15 % Cl enthält. Diese Behandlung dauert 1-8 Monate. Dann

wird die reine Faser bei 40-60 ° C. zwischen Kalandern getrocknet

und gepreßt. Sie schrumpft dabei bis auf die Hälfte zusammen.

Vulkanisierte Faser ist nicht ganz wasserbeständig, Neutralsalzlösungen

schaden nichts, aber Säuren greifen an. Die physikalischen Eigen-

schaften wechseln mit der Art der Herstellung. Die vulkanisierte Faser

ist namentlich für elektrische Isolierzwecke sehr geeignet. (Metall. and

Chem. Eng. 1915, Bd. 13, S. 746.) u

Herstellung von Formlingen aus Acetylcellulosen . Knoll & Co. -

Die bisherige Herstellung der Formlinge durch Eindunsten einer Acetylcellu-

loselösung ergab insofern Schwierigkeiten, als das Lösungsmittel, besonders

bei der Darstellung dickerer Schichten, schwer zu entfernen war. Nach

dieser Erfindung kann man die chloroformlösliche Acetylcellulose ohne

Anwendung irgendeines Lösungsmittels in klare feste Form bringen, wenn

man die fein verteilte, aufgequollene Acetylcellulose, welche mit Wasser

oder einer sonstigen indifferenten Flüssigkeit nachgewaschen ist, durch

Pressung in zusammenhängende Formen bringt. Dies soll noch den

Vorteil haben, daß die Acetylcellulose unmittelbar aus ihrer primären

Lösung nach Auswaschung und gegebenenfalls Wiedergewinnung der

Essigsäure verarbeitet werden kann. Ausgeschlossen von der Verarbeitung

nach diesem Verfahren sind solche Acetylcellulosen, welche bei der

Acetylierung hydrolytisch abgebaut werden und die die Zersetzung der

Acetylcellulose befördernden Sulfoester der Cellulose enthalten. Bei-

spielsweise wird eine Lösung von primärer chloroformlöslicher Acetyl-

cellulose in Eisessig durch Wasser in fein verteiltem Zustande aus-

gefällt, durch Nachwaschen mit Wasser vollständig von der Essigsäure

befreit und die weiße schlammige Masse ohne vorherige Trocknung

direkt unter Druck von der aufgesaugten Flüssigkeit befreit. Die so

behandelte Masse erhärtet alsdann beim Auftrocknen zu einer nach und

nach immer klarer durchscheinenden , festen Masse. Man kann auch

mit Benzol ausfällen und nachwaschen, ferner kann man geeignete Füll-

oder Farbstoffe zusetzen und die Masse mit Einlagen , wie Geweben,

Papier u. dgl. versehen. (D. R. P. 293261 v. 31. Aug. 1912.)

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 243.

i

Herstellung einer elastischen Masse durch Zusammenpressen

von Haaren und einem plastischen Bindemittel. Süddeutsche

Roßhaargarnwerke, G. m. b. H., Aldingen b. Spaichingen, Württ. —

Die Haare werden durch Verweben mit einer Textilfaser gleichgerichtet

und geradegelegt, dieses Gewebe wird dann mit einer elastischen Masse

imprägniert oder in diese eingebettet und mit dieser hierauf zusammen.

gepreßt. Infolge des Verwebens können die Haare weder beim Im-

prägnieren noch unter dem Preẞdruck ihre Lage verändern. Zweck-

mäßig wird die Kette des Gewebes aus der Textilfaser , z. B. Baum-

wolle, Seidę od. dergl., und der Schuß aus Roßhaar gebildet. Dieses

Gewebe wird dann mit einer Kautschuklösung, am besten Paragummi,

behandelt oder in diese eingebettet und dann mit dieser warm unter

starkem Druck zu einem homogenen, glatten oder stabförmigen Körper

zusammengepreßt. Das Zerschneiden solcher Platten oder Streifen erfolgt

parallel zur Richtung der Haare. Die Schnittränder können dann nicht

ausfasern und die Streifen sollen auf die Dauer ihre Elastizität und

ein gleichmäßig sauberes Aussehen behalten. Zur Gewinnung dickerer

Platten oder Schienen werden zwei oder mehrere Platten mit der Gummi-

lösung bestrichen und zu einem einheitlichen Körper zusammengepreßt.

Um die Erzeugnisse marktfähig zu machen, können sie geschliffen, poliert

oder durch einen Überzug unempfindlich gegen Wärme, Feuchtigkeit uw.

gemacht werden. (D. R. P. 293 103 vom 7. April 1915.) i

Herstellung celluloidartiger Massen aus nitrierten Cellulosen,

insbesondere als Ersatz für Celluloid, Kunstleder, photographische

in Delaware, V. St. A. (D. R. P. 292951 vom 12. Oktober 1912.) i

Films usw. ) E. J. Du Pont de Nemours Powder Co. , Wilmington

Plastische Massen aus Hefe. H. Blücher. C. A. Koehlmann.

(Chem.-Ztg. 1915, S. 934; 1916, S. 177.)

Vereinigung von Platten aus Casein. August Scheel , Hamburg.

Es ist bisher nicht gelungen, aus Casein durch Druck hergestellte

Platten vor oder nach dem Erhärten haltbar und auf einfache Weise

miteinander zu verbinden. Nach vorliegender Erfindung soll diese

Aufgabe dadurch gelöst werden, daß zwischen die noch ungehärteten

und ungetrockneten Platten eine Schicht von angefeuchtetem, pulver-

förmigem Casein gebracht und das Ganze unter hohem Druck erwärmt

wird. Hierbei soll die pulverförmige Schicht plastisch werden und

durch ihre Vermittlung eine Vereinigung der Platten zu einer homo-

genen Masse stattfinden. Man kann auf diese Weise Platten herstellen,

deren Flächen verschieden gefärbt sind, z. B. Platten für Dominosteine

in Schwarz und Weiß. Auch kann man bei Verwendung sehr dünner

(D. R. P. 293510 vom 21. August 1915.)

Platten von verschiedener Tönung und Farbe Elfenbein imitieren.

i

Trocknen von Kork auf in einem Raum etagenförmig über-

einander angeordneten Horden. Conrad Stein , Pfaffendorf a. Rh.

An der Tür des Trockenraumes sind Bügel befestigt, welche den Ab-

stand der Horden von der Tür und von der gegenüberliegenden Wand

des Trockenraumes festlegen. Die an der Wandung des Trockenraumes

nicht anliegenden Horden sind mit einem Aufsatz aus Geflecht aus-

i
gestattet. (D. R. P. 292 410 vom 29. Dezember 1914.)

Über Zellstoffkochung bei indirekter Heizung und zwangsweiser

Zirkulation der Lauge. E. Morterud. (Chem.-Ztg. 1916, S. 211.)

Beim
-Die Ammoniakprobe beim Sulfitkochen . E. Oman.

Sulfitkochen verfolgt man den Kochvorgang mittels der MITSCHERLICH-

Ammoniakprobe. Sobald der mit Ammoniak erhaltene Niederschlag

unter eine gewisse, durch die Erfahrung festgestellte Größe herabgeht,

muß das Kochen beendigt werden. Es wurde bisher angenommen,

daß die Abnahme des Niederschlages durch die Abnahme des fällbaren

Kalks bedingt sei , und daß eine zu schnelle Abnahme des Niederschlages

auf Mangel an Kalk in der ursprünglichen Kochflüssigkeit deute. Verf.

hat nun nachgewiesen, daß diese Annahme irrig ist. Setzt man nämlich

vor dem Fällen Schwefligsäure zu, so bleibt der Kalkniederschlag

während des ganzen Kochvorganges gleich groß. Die Größe des

Niederschlages mit Ammoniak zeigt vielmehr die Änderung im Gehalt

der Kochlauge an Schwefligsäure an. Aus diesem Grunde können

auch die theoretischen Folgerungen über den Sulfitkochvorgang, die

KLASON und andere auf Grund der MITSCHERLICH-Probe gezogen

haben, nicht zutreffen. (Papierfabr. 1916, S. 509.) pr

Die Bestimmung von SO bei Sulfitkochung. Erik Oman.

(Chem.-Ztg. 1916, S. 304. )

Papierstoffgarne und -gewebe. W. Heinke. (Ztschr. Ver. d.

Ing. 1916, Bd. 60, S. 21-26.)

¹) Chem.-Ztg. Repert. 1913, S. 237 ; Franz. Pat. 449606.

Verlag der Chemiker-Zeitung Otto v. Halem in Cöthen (Anhalt). Druck von August Preuß in Cöthen (Anhalt).
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3. Physikalische Chemie.

Über die experimentelle Bestimmung chemischer Konstanten.

W. Nernst. Die genaue Berechnung der chemischen Konstanten

ist zurzeit nur für Wasserstoff und die einatomigen Gase möglich. In

der vorliegenden Abhandlung wird die Berechnung an Hand der be-

kannten experimentellen Daten für Quecksilber, Argon , Wasserstoff

und Jod durchgeführt. Die bei dem für Quecksilber gefundenen Werte

(C 1,83) verbleibenden Unsicherheiten sind besonders klein und

dürften den Betrag von 0,03 nicht übersteigen. (Ztschr. Elektrochem.

1916, Bd. 22, S. 185.) ε

Über die graphische und mechanische Berechnung chemischer

Affinitäten aus thermischen Messungen. W. Dräger. (Phys. Ztschr.

1915, Bd. 16, S. 295.) br

Die absolute Temperatur. K. Schreber. (Phys . Ztschr. 1915,

Bd. 16, S. 327.) br

Ein Aneroidcalorimeter. H. C. Dickinson und N. S. Osborne.

(Bull. Bur. Standards 1915, S. 23-48.) r

Das Prinzip des Weltaufbaus. Zugleich experimentelle Begründung

zu >>Das Wesen der Schwerkraft, Elektrizität, Chemischen Affinität, des

Magnetismus u. a.« J. B. Heberle. 1915 .

Physik. Radiologie. ")

40. Jahrgang. Seite 317-320.

19. Mineralöl. Asphalt.

graphische Schicht von bestimmter Empfindlichkeit wird während einer

bestimmten Zeit dem Licht einer in bestimmte räumliche Beziehung zu

ihr gebrachten, durch die zu untersuchende Röntgenstrahlung erregten

Fluorescenzlichtquelle ausgesetzt, sodann nach bestimmter Vorschrift

entwickelt und fixiert und schließlich mit einer Helligkeitsskala ver-

glichen. (D. R. P. 293 137 vom 12. September 1915.)
i

-

Verfahren und Vorrichtung zur Messung der Energie von

Röntgenstrahlen. Veifa-Werke, Vereinigte Elektrotechnische

Institute m. b. H. , Frankfurt a. M. Die Wirkung der Röntgen-

strahlen auf ein Elektroskop wird mit der Wirkung verglichen, welche

y-Stra ' len eines Radiumpräparates auf das Elektroskop ausüben. (D.R. P.

293062 vom 29. Juni 1915.)
i

Über die Verwendbarkeit des Selens zu Röntgenstrahlenenergie-

messungen. F. Voltz. (Phys. Ztschr. 1915, Bd. 16, S. 308.)

----

br

Zur Frage der Härtemessung der Röntgenstrahlen auf photo-

graphischem Wege. F. Voltz. (Phys. Ztschr. 1915, Bd. 16, S. 306.) br

Über günstige Endladungsform der Röntgenapparate. B.

Wienawer. Von zwei Stromquellen ist diejenige besser für Röntgen-

röhren geeignet, welche bei gleicher Belastung die Antikathode am

stärksten erwärmt. Ferner ist als günstigste Stromquelle diejenige zu

bezeichnen, bei welcher die verlangte Belastung bei möglichst schmaler

Stromkurve erreicht wird. (Phys. Ztschr. 1915, Bd. 16, S. 391.) br

Messung der Flächenenergie unabhängig vom Stärkegrad. stärksten erwärmt.

Th. Christen. (Phys. Ztschr. 1915, Bd. 16, S. 362.)
br

Elektronentheorie der Metalle und Nernstsche Formel. K. F.

Herzfeld. (Phys. Ztschr. 1915, Bd. 16, S. 354.) br

Über die Frage der Elektrizitätsladungen , welche die der

Llektronen unterschreiten. H. Fletcher. (Phys. Ztschr. 1915,

Bd. 16, S. 316.) br

ZurKenntnis einiger physikalischer Eigenschaften von Elementen

und einfachen Verbindungen. W. Herz. (Ztschr. anorg. Chem. 1916,

Bd. 94, S. 1-22.) r

Schnelle Methode zumMessen der Partial-Dampfdrucke flüssiger

Mischungen. A. Rosanoff, W. Bacon , H. White. - Flüssige Mi-

schungen bekannter Zusammensetzung werden der Destillation unter-

worfen und die Zusammensetzung des sich stets verändernden Destillates

nach Übergang von 1 , 2 und 3 g usw. untersucht. Die Destillation

geschieht in einem Apparat besonderer Konstruktion, welche Rückfluß-

kondensation ausschließt. Die schließlich überdestillierte Gesamtmenge

beträgt 80-90 % des ursprünglichen Gemisches. Die Zusammensetzung

der binären Gemische geschieht durch Bestimmung der Refraktion unter

Benutzung einer zuerst von OSTWALD empfohlenen Interpolationsmethode.

ZurUntersuchung kamen Gemische von Schwefelkohlenstoff-Kohlenstoff-

tetrachlorid, Chloroform -Toluol , Aceton -Toluol und Athyljodid- Athyl-

acetat. (Journ. Amer. Chem. Soc. , Bd . 36, S. 1803-1825.) pu

DieWanderung von Unstetigkeiten in elektrolytischen Lösungen.

M. v. Laue. (Ztschr. anorg. Chem. 1915, Bd. 93, S. 329–341 .)

Über die Berechnung der Brownschen Molekularbewegung bei

der Ehrenhaft-Millikanschen Versuchsanordnung. M. v. Smolu-

chowski. (Phys. Ztschr. 1915, Bd. 16, S. 318.)
br

Über die zeitliche Veränderlichkeit der Gruppierung von

Emulsionsteilchen und die Reversibilität der Diffusionserscheinungen.

M. v. Smoluchowski. (Phys . Ztschr. 1915, Bd. 16, S. 321.) br

Das Dispersionsgesetz der magnetooptischen Effekte im Ultra-

roten bei Eisen und Kobalt. W. Voigt. (Phys. Ztschr. 1915, Bd. 16,

S. 298.) br

Theoretisches über die Breite der Spektrallinien. A. Landé.

(Phys. Ztschr. 1915, Bd. 16, S. 313.)
br

Verfahren zur Bestimmung der Intensität von Röntgenstrahlen.

Reiniger, Gebbert & Schall , Akt.- Ges., Berlin. - Eine photo-

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 281.

Befestigung wärmeentziehender Körper an Glas, insbesondere

von Elektroden von Vakuumröhren an deren Glaskörper, unter

Verwendung eines Platinzwischenstückes. Reiniger, Gebbert &

Schall , Akt. - Ges., Berlin. Der wärmeentziehende Körper wird

erst, nachdem das Platinzwischenstück mit dem Glaskörper verbunden

ist, an den ersteren befestigt. (D. R. P. 293 166 v. 10. Okt. 1915.) i

Einrichtung zur selbsttätigen Härteregelung von Röntgenröhren.

Reiniger, Gebbert & Schall Akt. - Ges. , Berlin. Der bewegliche

Teil des zur Kontrolle der Röntgenstrahlenhärte dienenden Gerätes über-

trägt, sobald er über eine dem gewünschten Härtezustande der Röntgen-

röhre entsprechende Stellung im Sinne zunehmender Härte hinausgeht,

seine Bewegung auf das Schaltorgan der Härteregelungsvorrichtung der

Röntgenröhre unter Zwischenschaltung eines oder mehrerer Relais.

(D. R. P. 292822 vom 14. Oktober 1915.)
i

Flüssigkeitskühlung für die Elektroden von Vakuumröhren, ins-

besondere für die Antikathode von Röntgenröhren. Dr. Wilhelm

Hammer, Freiburg i. B. Über die Oberfläche der Kühlflüssigkeit,

welche mit der zu kühlenden Fläche in Wärmeaustausch steht, wird

ein Gasstrom geleitet und nach Sättigung mit den Dämpfen der ver-

dunstenden Kühlflüssigkeit durch eine besondere Leitung abgeführt.

(D. R. P. 292974 vom 24. Dezember 1913.)
i

-

Kühlvorrichtung für die Elektroden von Vakuumröhren. Dr. Gustav

Bucky, Berlin. Das zur Aufnahme der zu verdampfenden Kühl-

flüssigkeit dienende, sich an das äußere Ende des Elektrodenrohres

anschließende und außerhalb der Vakuumröhre angebrachte Gefäß ist

mit einer Wärmeschutzvorrichtung umgeben. (D. R. P. 293046 vom

30. April 1915.) i

Herstellung von biegsamen Projektionsschirmen für Durch-

leuchtungszwecke. Albert Clebsch und Henry Reupke, Berge-

dorf, Bez. Hamburg. -Auf einer straff ausgespannten Malerleinwand

wird eine durchsichtige Flüssigkeit in dünner Schicht gegossen. Diese

Schicht wird nach dem Erstarren von der Leinwand abgelöst und er-

gibt eine dünne durchsichtige Platte, welche auf der einen Seite voll-

kommen glatt ist und auf der andern Seite eine der Struktur der Lein-

wand entsprechende feine Rasterung aufweist. (D. R. P. 292584 vom

28. Januar 1913.) i

Über quantitative Bestimmung von Radiumemanation. Jul.

Weszlezsky. (Chem.-Ztg. 1916, S. 212.)
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9. Pharmazie. Pharmazeutische Präparate.")

Quarzglasapparate für bakteriologische Arbeiten und zur Her-

stellung steriler Arzneien, insbesondere zum Gebrauche im Felde.

Th. Paul, München. Seit längerer Zeit werden zum Gebrauch in den

chemischen Laboratorien von der Firma W. C. HERAEUS, G. M. B. H.,

Hanau a. M., durchsichtige Gerätschaften aus geschmolzenem Bergkrystall

(Tiegel, Schalen, Spatel, Stäbchen, Verbrennungsschiffchen, Bechergläser,

Röhren usw.) in den Handel gebracht, die vor den Glasgeräten den

Vorzug haben, daß ihr Schmelzpunkt (Erweichungspunkt) erst bei

Weißglut liegt, und daß sie wegen des außerordentlich geringen Aus-

dehnungskoeffizienten des Quarzglases (ein Stab von 1 m Länge wird

beim Erhitzen von 0 ° auf 100 ° C. nur um 0,054 mm länger) plötzlich

den größten Temperaturänderungen ausgesetzt werden können, ohne

Schaden zu nehmen. Man kann z. B. ein Kölbchen aus Quarzglas im

Gebläse auf Weißglut erhitzen und es dann mit kaltem Wasser über-

gießen oder damit anfüllen, ohne daß es springt. Da ferner das

Quarzglas gegen chemische Reagenzien , abgesehen von Alkalien und

Fluorwasserstoffsäure , sehr widerstandsfähig ist , können diese Quarz-

glasgeräte vielfach an Stelle der sehr teuren Platinapparate benutzt

werden. Für das Studium der Einwirkung der ultravioletten

Strahlen auf Mikroorganismen ist die Eigenschaft des Quarzglases

von besonderem Werte, daß es im Gegensatz zu gewöhnlichem

Glas für diese Strahlen bis zur Wellenlänge 185 durchlässig ist.

AufVeranlassung des

Verf. hat die Firma

-

W.C.HERAEUS Meß-

pipetten und Meß-

kölbchen aus durch-

sichtigem Quarzglas

(Abb. 1 und 2) her-

gestellt. Diese Gerät-

schaften bieten man-

cherlei Vorteile bei

der Herstellung und

beim Verdünnen ste-

riler Lösungen und

bei der Dosierung

Bakterienauf-von

Σ

C
I

Keraton!

Glas

Glas

100 ccm

Abb. 3

Abb. 1 Abb. 2

Quarzglas

Glas

schwemmungen für

quantitative Desinfektionsversuche, wie auch in der Apotheke bei der

Bereitung von sterilen Einspritzungen aller Art, Verdünnung der Heil-

sera, Lösungen von Salvarsan und ähnlichen Arzneimitteln, Kolloid-

metallen, Alkaloiden und organotherapeutischen Präparaten. Während

man sonst bei derartigen Arbeiten stets eine größere Anzahl der aus

gewöhnlichem Glas angefertigten Maßgeräte in sterilisiertem Zustande

vorrätig halten muß, kann man eine und dieselbe Quarzglaspipette

nach dem jeweiligen Gebrauch und Ausspülen mit Wasser in noch

feuchtem Zustande in der Flamme von neuem sterilisieren. Außerdem

haben die gewöhnlichen Glasgeräte den Nachteil, daß sie durch das

wiederholte Sterilisieren im Wasserdampf oder im Heißluftsterilisator

rissig und blind « werden. Da das Quarzglas von verdünnten Laugen

bei Zimmertemperatur nur wenig angegriffen wird, so können diese

Geräte auch zum Herstellen, Abmessen und zur vorübergehenden Auf-

bewahrung alkalischer Lösungen benutzt werden. Von einer dauernden

Aufbewahrung und vom Erhitzen solcher Lösungen in Quarzglasgefäßen

ist abzuraten. Bei chemotherapeutischen Versuchen und bei der Her-

stellung von Salvarsan- und anderen Arzneistofflösungen wird neuerdings

besonderer Wert auf möglichst reines und frisch destilliertes Wasser ge-

legt. Da Quarzglas von Wasser weder bei Zimmertemperatur noch in

der Siedehitze merklich angegriffen wird, was auch bei guten Glassorten

keineswegs der Fall ist, hat die Firma W. C. HERAEUS einen kleinen

Wasserdestillationsapparat hergestellt, dessen wesentlichste Teile aus Quarz-

glas bestehen (Abb. 3) . Obgleich der Anschaffungspreis dieser Quarzglas-

geräte relativ hoch ist, so machen sich die Mehrkosten gegenüber den

einfachen Glasgeräten durch ihre Dauerhaftigkeit schon in kurzer Zeit

bezahlt. Schließlich sei noch bemerkt, daß auch undurchsichtige Quarz-

glasgeräte, die ähnlich wie Milchglas aussehen, in den Handel gebracht

werden und bedeutend wohlfeiler sind als die durchsichtigen. Sie können

überall dort mit Vorteil angewendet werden, wo die Durchsichtigkeit keine

Rolle spielt. (Münch. med . Wochenschr. 1916, Bd . 63, S. 1260-1261 .) oh

Über Ampullen und über die Bedingungen, unter denen die

jetzt gebräuchlichsten Arzneistoffe zu entkeimen sind. Rapp. (Chem.-

Ztg. 1916, S. 305.)

Zerstäubungsdüse für Inhalationsflüssigkeiten . Firma Heinrich

von Hössle, München. An dem einen Ende des zentral verschieb-

baren Zuführungsrohres für die Flüssigkeit sind ringsherum Längsschlitze

beliebiger Form angeordnet. (D. R. P. 293089 vom 8. März 1914.) i

Inhalations- und Zerstäubungsapparat, bei welchem ein zylin-

Julius Kaufmann, Ruma in Ungarn. (D.R.P. 292852 v. 22. Mai 1915.) i

drischer Außenbehälter einen kleineren Innenbehälter umschließt.

Apparat zur Abgabe von desinfizierter Watte mit in einem

Behälter eingeschlossenem Wattestreifen. Dr. Joseph Berlinerblau ,

Zürich i. d. Schweiz. Nur der Teil des Wattestreifens wird mit einer

desinfizierenden Flüssigkeit befeuchtet, welcher sich dicht vor der Ab-

gabe aus dem Apparat befindet. (D. R. P. 292685 v. 23. Mai 1915.) i

Vergleichende Unter.uchungen undVersuche mit einigen Cholera-

Elektivnährböden. Ein neuer Elektivnährboden. Köhlisch und Otto.

Der neue Nährboden ist Agar, dem Lösungen von weißem Käse in

Kalilauge zugesetzt sind. (Ztschr. Hyg. 1915, Bd. 80, S. 431.) sp

sp

Schutzimpfung bei Typhus und Cholera. F. Hueppe. (Berl.

klin. Wochenschr. 1915, Bd. 52, S. 1274.)

Typhusvaccine mit milderer Reaktion . B. Johan. -- Bemerkungen

gegen die Kritik von B. v. FENYVESSY. (D. med. Wochenschr. 1915,

Bd. 41 , S. 1365.) sp

Typhusbekämpfung im Felde durch ein einfaches Verfahren

zur Händedesinfektion. K. W. Joetten. Es handelt sich hier nur

um die Abtötung von kurz vorher etwa auf die Hand gebrachten,

daher ganz oberflächlichen Keimen. Am geeignetsten befunden wurde

eine Lösung aus 80 ccm unverdünntem Brennspiritus, 10 g schwarzer

Seife und Wasser bis zu 100 ccm . Diese wird in einem konischen,

nach oben engen Blechgefäß, in das durch Schnüre an außen befindlichen

Häkchen befestigte Faserballen hineinhängen, am Ausgang der Latrine

aufgestellt. Jeder, der diese benutzt hat , muß eine der Schnüre vom

Haken lösen und mit dem daran befestigten Faserballen Hände und

Finger, besonders die Fingerspitzen, etwa 1/2 Minuten abreiben. Die

gebrauchten Ballen, in ein besonderes Gefäß geworfen, können durch

Auskochen wieder gebrauchsfähig gemacht werden. Die Kosten für eine

Waschungbetragen etwa 1 Pf. (D. med.Wochenschr.1915, Bd . 41 , S. 1388.)sp

Über gewisse chlorhaltige Antiseptika, die sich zur Wundbehand-

lung eignen. D. Dakin. (Chem.-Ztg. 1916, S. 40.)

Über die Prüfung des destillierten Wassers auf Brauchbarkeit

für die Bereitung von Salvarsanlösung. J. Tillmans und H. Mildner.

- Nach Untersuchungen der Verf. können dreierlei Fehler bei einem

destillierten Wasser, welches zur Herstellung von Salvarsanlösungen dienen

soll, vorhanden sein : die Anwesenheit größerer Mengen von Bakterien,

die Anwesenheit von Glasbestandteilen und diejenige von Schwermetallen .

Während die Prüfung auf den erstgenannten Fehler in der Hauptsache

eine bakteriologische ist, welche durch das Reduktionsvermögen auf

KMnO4 und die Bestimmung auf HNO und NH3 unterstützt wird,

kann der Nachweis von Glasbestandteilen durch eine Probe des aus-

gekochten destillierten H2O durch Rosolsäure erfolgen. Von den in

Frage kommenden Schwermetallen, für deren Prüfung spezifische

Methoden angegeben werden, scheiden Eisen und Zinn aus. (Ztschr.

angew. Chem. 1915, Bd. 28, I, S. 469.) CS

Übersicht der im Laufe des Jahres 1915 bekannt gewordenen

ther peutischen Neuheiten einschließlich der Spezialitäten und

Geheimmittel. S. Rabow. (Chem.-Ztg. 1916, S. 145, 167, 183.)

Beobachtungen bei einer Fleckfieberepidemie. Otto. (D. med.

Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S. 1325, 1357.) sp

Die Dosierung des Optochins und seine Anwendung bei Pneu-

monie und anderen Pneumokokkeninfektionen. E. Leschke. (D.

med. Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S. 1359.) sp

Über Tampospuman in der gynäkologischen Praxis. W. Schön-

witz. Tampospuman ist ein von der CHEMISCH - PHARMACEUTISCHEN

FABRIK LUITPOLDWERK in Form von Stiften und Tabletten hergestelltes

Hämostyptikum, das auf 100 T. enthält Suprarenin ( 1 : 1000) 2, Stypticin 1 ,

Ferripyrin 1,5, Chininsulfat 2,5 , Phenazon 10, Acid. tartar.1 , Natr. bicarb. 2,

Corp. tabl. ad 2 T. Neben der Wirkung der an sich blutstillenden

Bestandteile wird besonderer Wert auf die entwickelte Kohlensäure ge-

legt, die temperierend wirken soll. Verf. sah in 50 Fällen niemals

schädliche Nebenwirkungen und meist sehr schnellen Erfolg. Bei

kleinen Myomen ließ die Blutung oft schon nach einmaliger Behandlung

nach. Das Präparat sollte auch bei Blutungen aus anderen Körper-

höhlen versucht werden. (Therapie d. Gegenw. 1915, Bd. 17, S. 479.) sp

Über schwindelhafte eheimmittel. Rapp. (Chem.-Ztg. 1916,

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 277. S. 193.)
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19. Mineralöl.

-

Asphalt. Sprengstoffe.

Die Grenzen der Entzündbarkeit von Gemischen aus Gasolin-

dampf und Luft. G. A. Burrell und H. T. Boyd. Entzündete man

in einer HEMPELSchen Explosionspipette zu 100 ccm das Gasgemisch

an der Spitze, so wurde die untere Grenze bei vollständiger Entzündung

zu 1,9 und 2,0 % für den Gasolindampf gefunden, die obere Grenze

zu 5,2 und 5,3 %; bei der Entzündung von unten lag die untere

Grenze zwischen 1,5 und 1,6 %. Wurde die Anfangstemperatur des

Gasgemisches vor seiner Entzündung erhöht, so fiel die Grenze all-

mählich, bis bei 400 ° C. jene zwischen 1,02 und 1,22 % für den Gasolin-

dampf gefunden wurde. (Journ. Ind. Eng. Chem. 1915, Bd. 7, S. 414.) sm

Einfluß von Temperatur und Druck auf die Explodierbarkeit der

Gasgemische aus Methan und Luft. G. A. Burrell u. J.W. Robertson.

Aus den Versuchen geht hervor, daß bei der Änderung von Druck

und Temperatur innerhalb weiter Grenzen die Explodierbarkeit der Gas-

gemische aus Luft und Methan unbedeutend beeinflußt wird. Die voll-

ständige Entzündung dieser Gasgemische ändert sich nicht bis zu Drucken

von 5 at. (Journ . Ind. Eng. Chem. 1915, Bd . 7, S. 417.) sm

Die Verschiedenheit in der Zusammensetzung des Naturgases

aus verschiedenen Sanden auf demselben Felde. G. A. Burrell und

G. G. Oberfell. Es hat sich gezeigt, daß Naturgas aus dem Sande

an der Oberfläche eines Feldes eine geringere Menge an schweren

Kohlenwasserstoffen enthält als solches aus dem Sande der tiefer ge-

legenen Schichten. (Journ. Ind. Eng. Chem. 1915, Bd. 7, S. 419.) sm

Schutz der kalifornischen Ölfelder gegen Beschädigung durch

Wasserinfiltration. P. McLaughlin. (Trans. Amer. Inst. Min. Eng.

1915, S. 2313.) u

Das Erdöl und seine Derivate. D. F. Day. (Seifens.-Ztg. 1915,

Bd. 42, S. 1045.)

---

CS

Das für

--

Erdgas. (Seifenfabr. 1916, Bd. 36, S. 181-182.)

Destillieren von Rohpetroleum. S. W. Whitmore.

Pennsylvaniaöl übliche Destillationsverfahren wird für geringere Sorten

(z. B. Lima) mit der Maßgabe angewandt, daß Naphthalin (200-400 kg

für 19000 1 Petroleum) hinzugefügt wird. Die Rückstände werden

gleichfalls durch Zusatz von Naphthalin und Erhitzen verbessert. (Franz.

Pat. 476190 v. 17. Sept. 1914, Engl. Pat. 19884 v. 17. Sept. 1914.) sb

Entfärben und Geruchlosmachen von Erdöl. Le Terebinto.

Erdöl ( 100 kg) wird durch konzentrierte Schwefelsäure (1-2 kg) und

dann durch ein Gemisch von H₂SO++SO entharzt und mit geringen

Mengen Wasser unter Vermeidung der Emulsionsbildung gewaschen.

Die weitere Reinigung erfolgt mittels Chloraluminium, dann Chlorcalcium

und zuletzt Atznatron. (Franz. Pat. 471253 vom 5. Juli 1913.) sb

Die Verbesserung von hochsiedenden Mineralölen und die Er-

zeugung von Benzin als Nebenprodukt durch Einwirkung von Alu-

miniumchlorid. A. M. McAfee.A. M. McAfee. (Chem.-Ztg. 1916, S. 175.)

Reinigung von schwerem Benzin. J. J. Lipszyc. - Das Geruchlos-

machen des Benzins erfolgt durch Behandlung desselben (1001) mit

Kalkpermanganatlösung (3-5 %) und Schwefelsäure (10 %) und durch

Waschen mit Soda. Der Entflammungspunkt eines Benzins von

0,860-0,865, nämlich 26° C., wird durch Zusatz von Athylentrichlorid

(10 %) bezw. Athantetrachlorid u . ä. auf 42 ° C. gebracht. (Franz. Pat.

473309 vom 15. September 1913.) sb

Ein

Flüssige Brennstoffe. Ch. E. C. Luck. Das zu spaltende

Paraffinöl bezw. Petrol soll aus Gründen der Wirtschaftlichkeit des

Verfahrens ein 0,805 nicht übersteigendes spez. Gew. besitzen. In

Gegenwart gewisser Nitrokörper geht die Spaltung dieser Kohlenwasser-

stoffe bei wesentlich niedrigerer Temperatur vor sich als sonst.

Gemenge von Petrol (378 1 vom Erstarrungspunkt 22 ° C.), Benzin (551 von

90%, Siedepunkt unter 100º C.) und Harz (2,25 kg in Benzinlösung) wird

mit Pikrinsäure (2,25 kg in Benzinlösung) bei 125 ° C. bis 250º C.

destilliert. (Franz. Pat. 473334 vom 22. Mai 1914). sb

Umwandlung schwerflüchtiger Kohlenwasserstoffe in leicht-

flüchtige. P. Porges , S. Stransky und H. Strache. Das Eisen-

metall als Kontaktsubstanz hat nicht die Aufgabe , aus Wasserdampf

Wasserstoff auszuscheiden , sondern es dient als Sauerstoffüberträger.

Durch Anwendung von Eisenoxyden u. a. von mehreren Oxydations-

stufen läßt sich das Verfahren bereits bei Rotglut ausführen. Das

Gemisch der Dämpfe von Kohlenwasserstoffen und Wasser wird bei

einer 600 ° C. nicht übersteigenden Temperatur auf Metalloxyde (Fe,

Ni) geleitet und in einem Dephlegmator derart getrennt , daß nur die

Dämpfe von höherem Siedepunkt als der gewünschte kondensiert

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 285.

Zündwaren.*)

www

werden und in den Kessel zurückfließen , worauf sie bei höherer

Temperatur bezw. mittels stärker wirkender Kontaktstoffe zerlegt werden.

Die Bildung von Teer tritt hierbei nicht ein. Eine geeignete Vor-

richtung wird beschrieben.richtung wird beschrieben. (Franz. Pat. 474588 vom 8. Mai 1914 ;

Engl . Pat. 11 420 vom 8. Mai 1914.)
sb

Darstellung leichter Kohlenwasserstoffe aus den schweren

Öten von Petrol, Schiefer u. dergl. P. Sabatier und A. Mailhe

Die Dämpfe des Rohstoffes werden auf Metalldrähte aus Pt , Ni , Ta,

Legierungen, mit Kontaktstoffen überzogenen Metallen usw. , geleitet,

welche durch elektrischen Strom auf eine Temperatur von 500 ° C. bis

zur Hellrotglut erhitzt sind, worauf die flüchtigen Stoffe durch Hydro-

genisieren in Gegenwart von verteiltem Nickel in gesättigte Kohlen-

wasserstoffe verwandelt werden , deren Siedepunkt unterhalb 150 ° C.

liegt. (Franz. Pat. 475 303 vom 4. Februar 1914.)
sb

-

Physikalische Konstanten der Gasöle und der aus ihnen her-

rührenden Teere. W. F. Rittman und G. Egloff. Zwischen den

Bestandteilen eines Gasöles und des aus diesem bei der Herstellung

carburierten Wassergases sich bildenden Teeres zeigen sich ganz auf-

fallende und wesentliche Unterschiede im spezifischen Gewichte, im

Brechungsindex und in der Oberflächenspannung. Durch die Ver-

suche wird bestätigt, daß sich aromatische Kohlenwasserstoffe aus den

im Petroleum vorkommenden aliphatischen Kohlenwasserstoffen bilden

können. (Journ. Ind. Eng. Chem. 1915, Bd . 7, S. 481.)
sm

Zur Unterscheidung von Natur- und Kunstasphalt. E. Graefe.

Aus den Versuchen des Verf. ergibt sich, daß durch ein Erhitzen

der Asphalte in der Dauer von einigen Minuten auf eine Temperatur

von 200-205 ° C. durch Schwärzung eines Bleipapieres durch den

hierbei entwickelten Schwefelwasserstoff eine Unterscheidung von Kunst-

und Naturasphalt ermöglicht wird. Alle vom Verf. untersuchten Natur-

asphalte zeigten eine starke Schwefelwasserstoffreaktion, die Asphaltite

reagierten sämtlich überhaupt nicht, ebensowenig die Olasphalte ; eine ganz

schwache Einwirkung zeigte sich nur bei den kalifornischen Asphalten

und dem Rückstand von Trinidadrohöl. Die Extrakte, mit Ausnahme

desjenigen von Traversgestein, reagierten sämtlich stark. (Ztschr. angew.

Chem. 1916, Bd. 29, I , S. 21.) CS

Herstellung von Feuerwerkskörpern. Johann Julius Braun.

- An Stelle der üblichen , meist sehr feuergefährlichen und ex-

plosiven Stoffe werden solche Bestandteile verwendet, die an sich

nicht oder nur in geringem Maße feuergefährlich und überhaupt

nicht explosiv sind, welche aber in Verbindung mit verflüssigter Luft

bunte Lichtwirkungen und ungefährliche Detonationen ergeben. Diese

Stoffe können Metalle oder Metalloide , ihre Verbindungen und Salze,

fein oder grob gemahlenes Gestein oder andere für gewöhnlich un-

brennbare oder brennbare, anorganische oder organische, feste, flüssige

oder gasförmige Stoffe in rohem oder verarbeitetem Zustande, minera-

lische oder pflanzliche Öle und Fette u. dgl. sein. Gesteine und ähn-

liche Stoffe werden unter sich und mit brennbaren sauerstoff-, wasser-

stoff-, stickstoff-, kohlenstoff- oder chlorhaltigen Stoffen entsprechend

gemischt, um verschiedenfarbiges Licht oder verschiedene Knallwirkungen

zu erzielen. Beispielsweise nimmt man zur Herstellung eines hellweißent

Lichtes eine Mischung von ungefähr 70 % Kreide und 30 % Ruß , ge-

sättigt mit verflüssigter Luft. Eine Mischung von etwa 80 % fein ge-

pulvertem Koks und 20 % Ruß gibt ein dunkelrotes Licht. Eine Mischung

von 60 % fein gepulvertem Glas mit 40% Ruß o . dgl. Kohlenstoffträger,

auch Dolomit, Zement, Kieselsäure in verschiedenen Formen , ferner

Gesteinsarten und Salze mit Kohle gemischt geben, je nach der Mischung,

rotes, blaues, gelbes oder grünes Licht. Als Salze . kommen besonders

Alaun, Gips, kohlen- und schwefelsaure Salze in Betracht. Durch Bei-

mischung geringer Mengen der Nitrate und Chlorate wird die Schnellig-

keit des Abbrennens gefördert oder die Brenndauer der in flüssige Luft,

getauchten Stoffe verlängert. Bei Raketen wird der Auftrieb durch eine

in flüssige Luft getauchte Rußpatrone bewirkt, der man Salze oder

Gesteinsstaub fein zerkleinert beimischen kann , z. B. 70 % Kieselgur

und 30 % Ruß , Torf, Schwefel , Koks o . dgl. (D. R. P. 293582 vom

9. Oktober 1915.) i

-

Über russische Gewehrpatronen mit Explosivgeschossen.

Rassow. Die Untersuchung einiger Explosionsgeschosse , die auf

dem östlichen Kriegsschauplatze russischen Kriegsgefangenen ab-

genommen waren, enthielten eine der Hauptsache nach aus pikrin-

saurem Kalium bestehende Sprengladung, welcher, wohl nur zum

Stabilisieren, einige Prozente MgCO3 zugesetzt waren. Außerdem ent-

hielt die Ladung eine kleine Menge einer hochexplosiven , schwarzen

Substanz, deren chemische Natur nicht festgestellt werden konnte.

(Ztschr. angew. Chem. 1916, Bd. 29, I , S. 69.) CS
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31. Metalle.*)

DiePassivität von Metallen. G. Byers und C. Langdon.

Erreichung des passiven Zustandes von als Anode benutzten Metallen

ist abhängig von der Art und Beschaffenheit des Metalles, dem an-

gewendeten Elektrolyten, der Temperatur, der Stromdichte, der Dauer

des durchlaufenden Stromes und der Bewegungsart des Elektrolyten.

Als wichtigster Faktor kommt außerdem die Konzentration des gelösten

Sauerstoffs an der Anode in Betracht. Wird bei den einzelnen Metallen

eine bestimmte Stromdichte überschritten, so wird in sauerstoffhaltigen

Elektrolyten der Strom an der Anode nicht mehr allein durch Auflösung

von Metallionen übergehen können, es werden sich außerdem Sauerstoff-

ionen bilden, welche vom Metall okkludiert werden , es mit einer

schützenden Gasschicht überziehen und dadurch passiv machen. (Journ.

Amer. Chem. Soc. , Bd. 36, S. 2004-2011 .) pu

Rostschutz durch Anstrich. M. Grempe. (Elektrochem . Ztschr.

1915, Bd. 22, S. 93–95.) pu

Wirkt Acetylen auf Metalle ein? H. Reckleben und Joh.

Scheiber (Chem.-Ztg. 1916, S. 325.)

Die Bestimmung des Schwefels in der Zinkblende. H. Koelsch.

(Chem.-Ztg. 1916, S. 174.)

Verfahren und Vorrichtung zur Behandlung von geröstetem Erz

mit Flüssigkeiten zur Erleichterung seiner nachfolgenden Auslaugung.

Arthur Ramén , Hälsingborg in Schweden. Das gegebenenfalls heiße

Röstgut wird in dünner Schicht auf eine bewegliche Bahn gebracht und

mit einer möglichst gleichförmig über die Schicht verteilten Flüssigkeits-

menge derart bespritzt oder begossen, daß alle Teilchen des Gutes mit

ungefähr gleich großen Flüssigkeitsmengen behandelt werden. Als

Flüssigkeit verwendet man eine der bei der Auslaugung erhaltenen

Laugen. Die durch die Einwirkung der Flüssigkeit auf das Röstgut

löslich gemachten Stoffe werden durch die folgende Auslaugung von-

einander getrennt aufgetragen. Die Abbildungen zeigen eine zur Aus-

führung des Verfahrens geeignete Vorrichtung in Seitenansicht und

Grundriß. Ein Trichter a

dient zur Leitung des Röst-

gutes auf eine unterhalb der

Trichtermündung liegende,

sich drehende Scheibe b. Der

Trichter ist in senkrechter

Richtung verstellbar, damit

die Dicke der zugeführten

Erzschicht geregelt werden

kann,wasauch durch Regelung

derUmdrehungsgeschwindig-

keit des Tisches erreichbar ist.

Vor dem Trichter liegt ein

Rohr c mit mehreren feinen

Löchern, durch welche eine

geeignete Flüssigkeit über das

auf der Scheibe in gleich

CL

f

i-d

9

f

€

h

mäßigerSchichtruhendeheiße

Gut rieselt. Die Haube d verhindert das Entweichen der Dämpfe und

das Staubes. Sie ist mit einem Kondensator f durch ein Rohre ver-

bunden; die mitgerissenen Erzteilchen lagern sich auf dem Boden des

Kondensators. Die in dem Kondensator durch Einspritzen von Wasser

verdichtete Flüssigkeit wird bei g abgeführt, um zur Auslaugung von

Erz verwendet zu werden, wodurch seine Wärme gleichzeitig ausgenutzt

wird. Die nicht verdichteten Gase werden durch Rohr h abgeführt.

Das auf der Scheibe b liegende Erz wird bei deren Drehung gegen

eine Abstreichvorrichtung i geführt und dadurch von der Scheibe b

entfernt. Wenn die Berieselungsflüssigkeit entsprechend gewählt wird,

so kann man einige der in dem gerösteten Erz befindlichen Salze,

beispielsweise Zinkchlorid und schwefelsaures Natron, in eine leichter

lösliche Form überführen als andere Salze, z. B. Kupferchlorid. Bei

einer später vorgenommenen Auslaugung ist es dann möglich, zuerst

eine Lösung zu bekommen, welche die leichter löslichen Salze enthält,

während die schwerer löslichen Salze erst bei einer zweiten Auslaugung

in Lösung gehen. (D. R. P. 29341 vom 6. Juni 1914.)

--

i

Verwandlung von Zinkdämpfen in den flüssigen Zustand.

Ch. V. und J. M. J. Thierry. Es wird das Mitreißen der nebel-

artigen, d. h. nichtwägenden, mikroskopischen Zinkpartikeln durch das

Kohlenoxyd dadurch verhindert und ihre Umwandlung in makro-

skopische, wägende bewirkt, daß man das Gas durch spaltenförmige

Kanäle leitet. Die Größe der letzteren darf unter ein bestimmtes

Minimum nicht herabsinken, um den die Reaktion ZnO +C = Zn +CO

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 302.

störenden Innendruck nicht zu steigern , anderseits eine energische

Reibung der Partikeln zu ermöglichen ; sie beträgt praktisch etwa 2 bis

3 mm. Die geeignete Vorrichtung wird beschrieben. (Franz. Pat. 472879

vom 2. Juni 1914 ; Engl. Pat. 13702 vom 5. Juni 1914.) sb

-

Gewinnung von Zink durch Elektrolyse. M. Perreur- Lloyd.

Die Lösung wird vor der Elektrolyse der Reinigung durch Zink-

schnitzel (für Cu), ferner durch zinkoxydhaltiges Erz (für Fe) unterworfen,

wodurch die Entwicklung von Wasserstoff und Bildung schwammiger

Niederschläge vermieden wird. (Franz. Pat. 472763 vom 28. Mai 1914.) bs

Gewinnung von Metallen aus Erzen. New Metals- Process Co.

Das Verfahren bestimmt für Metalle von niedrigem Verdampfungs-

punkt, wie Zink und Blei, besteht darin, daß das mit mehrfachem

Volumen von Kohle vermengte Erz in einer reduzierenden Gasatmo-

sphäre verhüttet wird, mit welch letzterer das Metall gemeinschaftlich

in die Kondenskammer angesaugt wird. Der benutzte Ofen wird be-

schrieben. (Franz. Pat. 476219 vom 6. August 1914.) sb

Vorrichtungzur elektrolytischen GewinnungvonZink, Kupfer u.ä.

M. Perreur- Lloyd. Die zylindrische rotierende Kathode ist mit

zweiteiliger Anode umgeben , welche aus einzelnen Stäben besteht.

(Franz. Pat. 472764 vom 28. Mai 1914.) sb

Scheidung des Kupfers aus Legierungen. P. L. Hulin. --

Abfälle und dergl. aus Bronze, Messing werden im Reverberofen zum

Schmelzen erhitzt und in einen Behälter gebracht (System TROPENAZ,

LEVOZ und ähnliche mit basischer Bekleidung), worauf mittels Preßluft

Zink und Zinn zu Oxyden verbrannt werden. (Franz. Pat. 475302

vom 4. Februar 1914.) sb

Verarbeitung von zink- und bleihaltigen Manganerzen. A. G.

French. Das bei 700 ° C. geröstete Erz wird mit Natriumbisulfat

(4-5 %) ausgelaugt, wobei Zink und Mangan in Lösung gehen. Die

letztere liefert, der Elektrolyse unterworfen, dank der Anwesenheit von

Mangan, einen dichten Zinkniederschlag. Bei ungenügender Mangan-

menge im Erz ist ein direkter Zusatz von MnSO₁ zum Elektrolyt an-

sb
gezeigt. (Franz. Pat. 476346 vom 20. Oktober 1914.)

-
Gewinnung von Aluminium. J. Bally. Es wird, sei es nach

älterem Verfahren von COWLES im Widerstandsofen, sei es im Bogen-

ofen, aus Bauxit eine Legierung von Al- Si- Fe dargestellt, welche im

Vakuum im Induktionsofen destilliert wird, wobei zuerst das Aluminium

(bei 1500 ° C. unter 1 at Druck) verdampft. (Franz. Pat. 474375 vom

22. November 1913.) sb

-
Aluminiumlegierungen. G. K. F. Axberg. Zu geschmolzenem

Messing (1 kg) wird bei Rotglut in mehreren Anteilen Aluminium (7 kg)

und dann in geringen Portionen eine Magnesiumaluminiumlegierung

(3 kg) und u. U. Zink zugesetzt. (Franz. Pat.472930 v. 29. April 1914.) sb

Gewinnung von Zinn aus Cassiterit. G. Michaud und E.

Delasson. Das feingepulverte Material wird in Gegenwart eines

Überschusses von Kohlenstoff im reduzierenden Medium auf 600 ° C.

-

gebracht, worauf es in Schwefelsäure aufgelöst wird. Ebenso werden

die Schlacken aus dem Schmelzverfahren behandelt. (Franz. Pat. 473712

vom 18. Juni 1914.)

Die verschiedenen Verzinkungsverfahren. Kurt Arndt. (Chem.-

Ztg. 1916, S. 212.)

Erhöhung der Zugfestigkeit der Metalle. Compagnie de

Telium. Es werden Aluminate von der Formel MR₂O angewandt,

wobei M Mn, Fe, Zn oder Mg, R Al, Fe , Mn, Cr oder Ti bedeutet,

z. B. Spinell MgAl2O4. (Franz . Pat. 473345 vom 18. Septbr. 1913. )

Farbloser, sehr widerstandsfähiger Lack für Metallteile. Mar.-

Metallteile kann man mit einem sehr widerstandsfähigen Lacküberzuge

versehen, wenn man sie nach vorhergehender Reinigung und Anwärmung

mit einer Lösung aus 10 T. Sandarak, 20 T. Alkohol, 2 T. Campher und

4T. Terpentin behandelt. (Elektrochem. Ztschr. 1915, Bd . 22, S. 68.) pu

Ätzmaschine , bei welcher die zu ätzenden Metallplatten in

wagerechter Lage in der Ätzflüssigkeit bewegt werden. Hans

Weil und Karl Busch, Mannheim. Von den bekannten Ätz-

maschinen dieser Art unterscheidet sich die vorliegende im wesentlichen

dadurch, daß ein mit verstellbaren Plattenhaltern versehener Platten-

träger durch zwei Kurbeln exzentrisch bewegt wird. Hierdurch soll

inVerbindung mit im Bade angebrachten Wellenbrechern erreicht werden,

daß beim Drehen des Plattenträgers die Säure sich nicht mitdreht,

sondern daß immer neue Säureteilchen an die zu ätzende Fläche ge-

langen, so daß das auf der Metallplatte befindliche Rasternetz gleich-

mäßig auf allen Seiten von der Säure angegriffen wird. (D. R. P.

293481 vom 4. März 1914.) i

Verlag der Chemiker-Zeitung Otto v. Halem in Cöthen (Anhalt). Druck von August Preuß in Cöthen (Anhalt).
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11. Anlagen. Kraft- und Arbeitsmaschinen. Apparate.")

Grundlagen für die Gestaltung der wirtschaftlichen Beziehungen

zwischen Deutschland und Rußland nach dem Kriege. H. Friedrichs.

(Deutsch- Russischer Vereins - Bote 1916, Nr. 1 , S. 6-20.) ľ

Rußlands Chemikalienhandel und seine Schwierigkeiten. H. G.

(Chem . Ind. 1916, Bd. 39 , S. 14-15,) r

Die wirtschaftliche Bedeutung der russisch - polnischen Industrie.

(Chem. Ind. 1916, Bd. 39, S. 9-14.)

Englands zukünftige Handelspolitik. (Chem.-Ztg. 1916, S. 228, 239.)

Die Seefrachtenkontrolle. Eine Notwendigkeit zum wirtschaft-

lichen Siege. Ph. B. Hamburg, Februar 1916.

―
Träger für thermochemische Reaktionen. N. Lecesne. Wird

Bauxit durch die Verbrennung eines mit starkem Druck eingeführten

brennbaren Gasgemisches (Luft und Leuchtgas) in seinen Poren erhitzt,

so tritt unter seiner Deshydratisierung eine Sinterung auf die Hälfte des

Volumens und selbst eine feuerflüssige Schmelze (richtiger ein Plastisch-

werden) ein, wobei die Porosität vollständig gewahrt bleibt. 2000 ccm

Bauxit verbrennen 501 Gasgemisch in 1 Sek. Nachdem mit der Zu-

leitung des Brenngases allmählich aufgehört wird, wobei das Luft-

einblasen nicht unterbrochen werden darf, kühlt sich das Produkt ab

und zeigt eine dem Platin ähnliche Aktivität, und zwar in direktem

Verhältnis zum Al2O3 - Gehalt. Als Nebenprodukt erhält man Stickoxyde.

Wird die Verbrennung eines Gemenges von Bauxit und Kohlenstoff

mittels Luft allein bewirkt, so erhält man als Nebenprodukt bedeutende

Mengen Salpetersäure (400 g für 1 kg Brennstoff). Der Träger dient

zur Trennung von Gasgemischen, Gewinnung von Tonerdenitriden,

Cyaniden u. a. (Franz. Pat. 472 959 vom 27. August 1913.) sb

Vorrichtung zum genauen Einstellen des Zufließens von Flüssig

keiten. F. W. Horst. (Chem. Appar. 1916, Bd. 3, S. 29-30.)

-

r

Wärmemengenmesser für Flüssigkeiten. Otto Kolb, Karls-

ruhe i. B. Die Temperaturdifferenz zweier Rohre, welche von der

zu messenden Flüssigkeit durchflossen werden, wirkt auf das Zählwerk

eines Flüssigkeitsmessers so, daß das Zählwerk die Wärmemenge des

durch den Flüssigkeitsmesser fließenden Wassers direkt anzeigt und die

beiden Rohre an ihren entgegengesetzten Enden in einem von der

Temperatur der Flüssigkeit nicht beeinflußten Gestell oder Rahmen

befestigt sind. (D. R. P. 293 180 vom 19. Juni 1914.) i

Die Einwirkung von Wasser auf eiserne Rohrleitungen und

deren Rostschutz. H. Winkelmann. (Chem. Appar. 1916, Bd. 3,

S. 30-33.) r

Vorrichtung zur Aufrechterhaltung einer gleichmäßigen Tem-

peratur in Heizleitungen, welche mit überhitztem, jedoch vor dem

Eintritt in den Heizkörper durch Berührung mit Wasser enthitztem

Dampf gespeist werden. Vereinigte Dampfturbinen - G . m. b. H.,

Berlin. Die Menge des in die Heizleitungen eingespritzten Wassers

wird durch einen in die Heizleitungen eingebauten Thermostaten ge-

regelt. (D. R. P. 293 191 vom 9. Dezember 1914.)
i

-

Bihn-Jones automatischer Drucktopf. Wiegands Kettenvorhang

vor Ofenöffnungen. F. Meyer. (Chem. Ind. 1916, Bd. 39 , S. 20-21 .) r

Über Verdampfapparate. A. Ernst. (Chem. Appar. 1916, Bd. 3,

S. 37-39.)

burg.

-

Reinigungstrommel für Kesselrohre. Gg. Noell & Co., Würz-

Im Innern der Trommel sind schraubenförmig gekrümmte

Führungseisen angeordnet, welche den zermahlenen Kesselstein bei der

Drehung der Trommel nach einem dicht anschließenden Staubfang-

behälter fördern. (D. R. P. 292755 vom 20. Januar 1916.)

Einrichtung an elektrischen Kochapparaten zur Abschaltung der

Heizung mittels eines bei Erreichung einer bestimmten Temperatur

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 315.

i

28. Farb

sich selbsttätig schließenden Kontaktes. Emil Volkers, Berlin. 4 →

Der Wärmekontakt am Kochapparat ist gegen die unmittelbare Wärme-

übertragung vom Kochapparat geschützt und wird erst nach dem Er-

reichen der Siedetemperatur durch den zu ihm geleiteten Dampf erhitzt.

DieAbbildung
A

K
B

zeigt, wie der

Wärmekontakt

an einem elek-

trischen Koch-

gefäß K an-

gebracht sein

kann. Er ist

als Stöpsel aus-

gebildet, welcher in das Griffende geschoben wird. A und B sind

Streifen aus zusammengesetzt
en

Metallen verschiedener Ausdehnung.

Sie bilden die Stromschlußstell
e

eines auf die Abschaltung der Heizung

wirkenden Hilfsstromes. Tritt der Dampf durch die Bohrung des Hand-

griffes L nach dem Wärmekontakt, so krümmen sich sofort die Streifen

A und B so gegeneinander, daß der Hilfsstrom geschlossen und die

Heizung abgeschaltet wird. (D. R. P. 293619 vom 28. Nov. 1915.) i

Verwendung, Bewertung und Untersuchung starrer Maschinen-

fette. Winkelmann. Verf. behandelt zunächst die Eigenschaften

und Verwendungsmöglichkeiten der einzelnen Sorten von Maschinen-

fetten. Gutes Maschinenfett soll eine gleichbleibende Konsistenz und

Farbe zeigen; in der Regel sind die dunkleren, durchsichtigen Fette

wertvoller als die meist Farbzusatz enthaltenden hellen. Im allgemeinen

weisen erstere auch einen geringeren Wasserzusatz auf. An der Luft

darf das Maschinenfett weder verdunsten noch verharzen oder eine

firnisartige Beschaffenheit annehmen. Es soll ferner nahezu säurefrei

sein und einen möglichst über 150 ° C. liegenden Flaminpunkt besitzen.

Die Untersuchung der Maschinenfette erstreckt sich auf die Feststellung

des Gehaltes an Wasser (Trocknen bei 120 ° C.) und Beschwerungs-

stoffen (Lösen in Benzinalkohol), ferner auf die Ermittlung der Kon-

sistenz (Konsistenzmesser von KiSSLING) , des Schmelzpunktes (Tropf-

punktbestimmungsapparat von UBBELOHDE), des Verharzungsvermögens

(zehnstündiges Erhitzen auf 100-110º C.) und des Entflammungs-

punktes (MARKUSSON Scher Flammpunktsprüfer oder Apparat von

PENSKY-MARTENS). Der Schmierwert kann auf der Ölprüfungsmaschine

von Dr. VON KAPFF geprüft werden, doch besitzen die auf solche

Weise ermittelten Werte wenig praktischen Wert. (Braunkohle 1916,

Bd. 14, S. 499-503.) rl

01

F.Erfahrungen und Versuche mit Ersatzschmiermitteln.

Wiessner. Die Verwendung von Talk kann weder in Zentral-

schmierlagern noch für Ringschmierlager in Betracht kommen. Durch

Zusatz von Flockengraphit ließ sich eine Ölersparnis von durchschnitt-

lich 15 % erzielen, ein Zusatz von Oildag bewirkt eine Ölersparnis von

55 %, ein Zusatz von Erythol bis zu 24 ° von Potenzol etwa 20 %

Ölersparnis. Kolloidgraphit steht dem Oildag nach.¹) Nicht geblasener

Waltran genügt zur Schmierung von Transmissions- und Vorlegelagern

vollständig. Geblasener Robbentran hat sich zum Schmieren von Trans-

missionslagern genügend , bei Separationsmaschinen und Gleitbahnen

bei Gradführungen recht gut bewährt. Vom Schmieren mit Kohlen-

teerölen im Großbetriebe wurde infolge der Preislage des Produktes

abgesehen. Melasse hat sich zum Schmieren von Transmissionslagern

gut bewährt. (Chem. Apparatur 1915 , Bd. 2, S. 271.)
CS

Vorrichtung zum Betriebe von Verbrennungskraftmaschinen

mit zwei verschiedenen Brennstoffen unter Benutzung einer ein-

zigen Brennstoffpumpe. Friedrich August Haselwander, Karls-

ruhe, und Dr. Alfred Silber, Offenburg i . B. (D. R. P. 293142 vom

5. Juni 1915, Zus. zu Pat. 270903.)

1) Vergl . Freundlich , Chem.-Ztg. 1916, S. 358.

i
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18. Gase. Trockene Destillation. Teerprodukte.*)

Herstellung von Wasserstoff durch katalytische Umsetzung von

Kohlenoxyd-Wasserdampfgemischen. Badische Anilin- und Soda-

Fabrik. Bei Verwendung von katalysierenden Metallen oder Oxyden,

die an sich verhältnismäßig nur wenig wirksam sind , nach D. R. P.

279582, ¹) wird zweckmäßig ein Zusatz gewählt , dessen Metall in

chemischer Hinsicht, insbesondere bezüglich Valenz, Basizität, Reduktions-

fähigkeit u. dgl. von demjenigen der katalysierenden Substanz stark

verschieden ist. Man soll auf diese Weise auch bei Verwendung von

Zink, Blei , Kupfer, Mangan , Vanadium , Titan usw. oder deren Ver-

bindungen Kontaktmassen erhalten , welche selbst bei niedriger Tem-

peratur eine vorzügliche Wirksamkeit aufweisen. Die Beeinflussung

soll unter Umständen eine wechselseitige sein , indem jeder der Be-

standteile für sich eine geringe katalytische Wirksamkeit besitzen kann,

während das Gemisch eine sehr gute Umsetzung bewirkt. Dabei können

die Mengenverhältnisse des Gemisches in weiten Grenzen geändert

werden. Beispielsweise wird Zinkoxyd mit der doppelten Menge Chrom-

nitrat gemischt und das Gemisch unter Umrühren behufs Zersetzung

des Nitrates erhitzt. Das Produkt wird in körniger Form in den Kontakt-

ofen gefüllt und soll beim Überleiten von Wassergas -Wasserdampf bei

Temperaturen zwischen 400 und 600 ° C. eine gute Umsetzung zu

Kohlensäure und Wasserstoff liefern. Man kann zur Herstellung der

Kontaktmasse auch Chromsalze, wie Acetat, Nitrat usw. mit Ammoniak

fällen, das Hydroxyd mit gefälltem Zinkoxyd mischen, formen, trocknen usw.

Auch kann man als Aktivator z. B. Berylliumoxyd verwenden. Oder es

werden 3 Gew.-T. Bleinitrat oder -acetat und 1 Gew.-T. Urannitrat ge-

löst und mit Ammoniak gefällt. Man filtriert , formt den mäßig ge-

trockneten Niederschlag und erhitzt. Oder es werden 2 Gew.-T. Kupfer-

nitrat und 1 Gew.-T. Zirkonnitrat in Wasser gelöst und mit Kalium-

carbonat in der Wärme gefällt. Man filtriert, wäscht das Alkalisalz

ganz oder teilweise aus, formt, trocknet und verwendet die Masse wie

oben angegeben. Entsprechend verfährt man bei Verwendung anderer,

an sich wenig wirksamer Metalle oder Oxyde oder anderer aktivierender

Zusätze. Beispielsweise seien als wirksame Massen noch die gemischten

Oxyde von Mangan - Chrom, Titan- Antimon, Vanadin - Chrom, Chrom-

Thorium genannt. Vielfach empfiehlt es sich , als bindende oder die

Porosität erhöhende bezw. aktivierende Stoffe noch Tonerde , kleine

Mengen Alkalicarbonat oder dergl . zuzusetzen. (D. R. P. 293 585 vom

14. Mai 1914, Zus. zu Pat. 279582.) i

-

-
Reinigungvon Gasen. L'Air liquide (proc. G. Claude). Um aus

flüssiger Luft, Wassergas usw. die Kohlensäure zu entfernen, ohne zur

Absorption durch Kalkmilch oder durch Wasserstrom unter Ergänzung

durch Soda im Zusatzabsorptionsturm zu greifen (Wasser allein ist

nicht imstande die letzten Spuren von CO2 aufzunehmen), wird in

ein- und demselben Apparat und in einer einzigen Behandlung die

physikalische Reinigung durch Auflösung unter Druck und eine che-

mische Reinigung dadurch bewirkt , daß das Wasser (40 1 für 1 cbm

Gas bei 0,002 CO2) teilweise mit CaO (5 g) gesättigt wird. (Franz.

Pat. 471 162 v. 2. Juli 1913 ; Engl . Pat. 15053 v. 23. Juli 1914.) sb

Die Brikettierungsanlage und die Teerdestillation im Gaswerk

Nürnberg. R. Terhaest. Die 1912 errichtete Anlage dient zur Her-

stellung von eiförmigen Briketts aus Feinkoks unter Verwendung von

Teerpech als Bindemittel . Während der Feinkoks so, wie er anfällt,

zur Verwendung gelangt, wird das Hartpech zuerst in nußgroße Stücke

zerschlagen und dann in einer Schleudermühle fein zerkleinert. Fein-

koks und Pechstaub werden darauf in einem Rührwerk gemischt,

durch überhitzten Dampf auf 200 ° C. erwärmt und in Profilwalzen ge-

preßt. Die Druckfestigkeit der Briketts beträgt durchschnittlich 80 kg;

sie hängt von dem Füllungsgrad, der Art des verbindenden Peches

(Erweichungspunkt) und dem Druck ab, mit dem die beiden Walzen-

umfänge gegeneinander laufen. Die Anlage liefert mit einer Walzen-

presse 25-30 t Briketts im Tage, deren Heizwert bei 8% Teerpech-

zusatz dem Heizwert von Gaskoks entspricht. Die Briketts eignen sich

sowohl zur Verfeuerung unter Dampfkesseln als auch für den Haus-

bedarf; sie finden außer im Gaswerk selbst auch in anderen städtischen

Betrieben sowie bei Privaten Verwendung und können auch zur Wasser-

gaserzeugung mit Vorteil benutzt werden. Da die Fabrikationskosten

nur 30 Pf für 100 kg Briketts ausschließlich Materialkosten betragen,

werden auf diese Weise die im Gaswerksbetriebe anfallenden Mengen

Feinkoks und Retortenpech viel besser als sonst ausgenutzt. Das im

eigenen Betriebe gewonnene Retortenpech deckt nur etwa zur Hälfte

den für die Brikettierung des Feinkokses erforderlichen Bedarf, die

andere Hälfte wird durch Destillation von Steinkohlenteer in einer

eigenen Anlage gewonnen, und zwar wird der Teer nur in Teeröl und

Hartpech zerlegt. Von dem Teeröl werden 2 Fraktionen hergestellt,

leichtes (bis 170°) und schweres Teeröl (bis 360 °). Ferner wird in

dieser Anlage das ausgebrauchte Naphthalinwaschöl durch Destillation

regeneriert. Bei einer in Ausführung begriffenen Erweiterung der An-

lage ist auch die Verarbeitung des Leichtöles auf Benzol vorgesehen.

(Journ. Gasbel. 1915, Bd. 58, S. 300-301 .) as

Einrichtung zur Gasableitung aus wagerechten Retorten zu

einem gemeinsamen Steigrohr unter Benutzung einer Kühlflüssig-

keit. Riter- Conley Manufacturing Co. , Leetsdale in Pennsylvanien,

V. St. A. Abb. 1 zeigt einen Querschnitt durch eines der Steigrohre

und damit in Verbindung stehende Retortenmundstücke , Abb. 2 einen

Grundriß mit teilweisem Schnitt nach der Linie 3-3. Die Bank 2

des Gaswerkes trägt die wagerechten Retorten 3, welche in senkrechten

Reihen übereinander angebracht sind. Zwei Reihen der Retorten lassen

sich dicht aneinander anordnen und durch ein einziges Steigrohr oder

Abb. 1

2

Ablaufrohr 4 bedienen . Jede Retorte steht

für sich durch die seitliche Leitung 5 mit

dem zugehörigen Steigrohr in Verbindung.

Das Mundstück 6 mit seinem offenen, durch

einen Deckel 7 geschlossenen Ende hat eine

seitliche Ausbuchtung 8 von annähernd drei-

eckiger Gestalt. Die Leitung 5 zweigt sich

von dem unteren Teile der Sitzfläche 9 der

Ausbuchtungab. Das aufdieser Fläche gleitende

Ventil 10 befindet sich daher in seiner tiefsten

Stellung, wenn es die Leitung schließt. Das

Ventil kann sich nach dem oberen Teil der

Fläche 9 behufs Öffnung der Leitung 5 be-

wegen. Es hat Scheibengestalt und ist an

den das Ventil bedienenden Arm 12 angelenkt,

wobei dieser Arm auf einem Ende derWelle 13

befestigt ist. Die Welle erstreckt sich durch

eine Büchse 14, welche mit dem Mundstück

zu einem Stück vereinigt sein kann. Außen

trägt die Welle 13 die Handhabe 15. Eine Feder in dem Gehäuse 14

hält die Welle unter ständiger Spannung, um das Ventil an den Sitz 9

zu pressen. Damit sich möglichst wenig Verunreinigungen in den

Leitungen 5 ablagern , reichen in die Leitungen Rohre 17, welche

Kühlflüssigkeit in Strahlen austreten lassen. Vermöge der Neigung der

Leitungen 5 läuft die Kühlflüssigkeit mit den weggeschwemmten festen

Bestandteilen in das Steigrohr 4 ab. Wird die Kühlflüssigkeit stetig

eingeführt, so erniedrigt sich die Temperatur des Gases unmittelbar

nach dem Verlassen der Retorte, und die Neigung des Gases, Bestand-

teile abzusetzen , wird dadurch vermindert. (D. R. P. 293505 vom

15. April 1915.)
i

Abb. 2

15-

---

Über die Löslichkeit von Naphthalin in Ammoniak, eine gelegent-

liche Ursache für Napthalinverstopfungen. S. Hilpert. Da bei einer

in der neuesten Zeit in den Vordergrund getretenen fabrikatorischen

Weiterverarbeitung des Ammoniaks die Reinheit desselben sehr wesentlich

ist, in der Literatur aber der Hinweis fehlt, daß auch aromatische Kohlen-

wasserstoffe in NH3 etwas löslich sind, wurde die Löslichkeit von

Naphthalin in H2O, 5-, 10- und 25 %igem Ammoniakwasser sowie in

reinem NHs bei 50 und 25° C. bestimmt, ferner wurde der Einfluß

von Phenol, Pyridin und Kohlensäure festgestellt. Es wurde auch

das Mengenverhältnis von Naphthalin und NH3 beim Destillieren be-

stimmt und die Ausscheidungstemperaturen des Naphthalins bei ver-

schiedenen Temperaturen beobachtet. Ferner wurde eine einfache Be-

stimmungsmethode das Naphthalins als Pikrat ausgearbeitet und das

Verhalten des letzteren untersucht. (Ztschr. angew. Chem. 1916, Bd. 29,

I, S. 57.)

---

CS

Über Abwärmegewinnung in Gaswerken. E. Schmied. Verf.

erörtert die verschiedenen Möglichkeiten der Abwärmegewinnung im

Gaswerk Aschaffenburg, wo bei einer Jahreserzeugung von 2 Mill. cbm

Gas zur Deckung des Dampf- und Wärmebedarfs etwa 460 t Brenn-

material erforderlich sind. Während die Wärme des heißen Kokses

sowie des 70° C. heißen Rohgases praktisch nicht in Betracht kommen,

kann die Rauchgasabwärme wirtschaftlich verwertet werden. Aus den

Rauchgasen, die mit 730 ° C. und einem Kohlensäuregehalt von durch-

schnittlich 18,2 % entweichen, sind in 24 Std. im Sommer bei 200° C.

nutzbarem Wärmegefälle 1,8 Mill . WE und im Winter bei 250 ° C. Wärme-

gefälle 3,75 Mill. WE zu gewinnen. So läßt sich der gesamte Dampf-

und Wärmebedarf des Gaswerkes decken, im Sommer erzielt man sogar

noch einen Überschuß an Wärme. Eine derartige Anlage zur Erzeugung

von Hochdruckdampf mittels eines auf die Decke der Vertikalöfen

aufgebauten Abwärmekessels ist im Bau. (Journ. Gasbel . 1915, Bd. 58,

*) Vergl. Chem. - Ztg. Repert. 1916, S. 284. ¹) Ebenda 1914 , S. 549.
asS. 327-329. )
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28. Farbstoffe und Körperfarben.")

Systeme der Messung und Benennung von Farbtönen. G. A.

Becker. Verf. wendet sich gegen die Nebensächlichkeiten, welche

mit der Brauchbarkeit des KALLAB schen Apparates zur Farbenanalyse

wenig zu tun haben, in denen aber für Verf. der Vorwurf liegt, seine

Doktorarbeit nicht selbständig und sachgemäß ausgeführt zu haben.

(Ztschr. angew. Chem. 1916, Bd. 29, I, S. 40.)

Vergl. dazu F. V. Kallab.¹)

CS

Über die Farben und über Ostwalds neues, absolutes Farben-

system . P. Krais. (Chem.-Ztg. 1916, S. 305.)

ZurBestimmung des Säuregrades oder Alkaligehaltes organischer

Farbstofflösungen. J. F. Sacher. - Verf. beschreibt ein maßanalytisches

Verfahren, nach dem der Neutralisationspunkt nicht mittels Farbstoff-

indicatoren, sondern mit Hilfe von reiner, wasserlöslicher Seife erkannt

wird. (Farben-Ztg. 1916, Bd. 21 , S. 323.) fz

Farbenmühlen und Farbenmüller. Karl Wachwitz. Prak-

tische Winke an Hand von Skizzen. (Farben-Ztg.1916, Bd. 21 , S.701 .) fz

Pigmentfarbstoffe und Farblackindustrie. Friedrich. (Farbe

u. Lack 1915, S. 169.) fz

Die roten Pigmentteerfarbstoffe in der modernen Farben-

fabrikation. (Farben-Ztg. 1916, Bd. 21 , S. 416.) fz

Die grünen Teerfarblacke. (Farben-Ztg. 1916, Bd. 21 , S. 543.) fz

Zur Farbennot in den Vereinigten Staaten. K. Pietrusky.

(Chem. Ind. 1916, Bd. 39, S. 1-7.)
r

Amerikanische Äußerungen über den Wert einer eigenen Teer-

{arbenindustrie. H. G. (Chem. Ind. 1916, Bd. 39, S. 7.)
r

Darstellung von Azofarbstoffen. Farbenfabriken vorm. Friedr.

Bayer & Co. - Acetessigsäurechloridazofarbstoffe werden mit alipha-

tischen oder aromatischen Aminen behandelt. (D. R. P. 293429 vom

21. Februar 1914.) ľ

Darstellung von walkechten gelben Disazofarbstoffen für Wolle.

Actien - Gesellschaft für Anilin - Fabrikation. — Man kuppelt

tetrazotierte 4,4'- Diaminodiphenylsulfid-2,2'-disulfosäure (Thioanilindi.

sulfosäure) mit 2 Mol. eines Acetessigsäurearylids. (D. R. P. 293555

vom 33. Mai 1915.)
r

Darstellung von Entwicklerfarbstoffen. Act. - Ges. für Anilin-

Fabrikation. Man vereinigt diazotierte 1 -Amino- 8-oxynaphthalin-

sulfosäuren oder ihre o-Acidylderivate mit einer Mittelkomponente der

Benzol- oder Naphthalinreihe, aber unter Ausschluß von 1 -Amino- 5-

oxynaphthalin und seinen 6- und 7-Sulfosäuren sowie von 1 -Amino-

B2-naphtholäthern und ihren Derivaten, diazotiert die Aminoazoverbin-

dungen und kuppelt mit solchen Derivaten der 2-Amino-5-oxynaphthalin

7-sulfosäure, die eine externe diazotierbare Aminogruppe enthalten und

et gegebenenfalls die esterbildende Säuregruppe nach der ersten oder

zweiten Kupplung abspalten. (D. R. P. 293554 v. 11. Sept. 1915.) r

Darstellung von Triazofarbstoffen. Act. - Ges. für Anilin-

Fabrikation. Man kuppelt entweder 4,4'- Diaminoazoverbindungen

nach der Diazotierung mit je 1 Mol . einer 1,8-Dioxynaphthalinsulfosäure

und eines m-Diamins oder verbindet 4' - Nitro- oder 4'- Acidylamino-

1-aminoazoverbindungen nach der Diazotierung mit einer 1,8-Dioxy-

napthalinsulfosäure, reduziert die Nitrogruppe bezw. spaltet die Acidyl-

gruppe ab, diazotiert das Zwischenprodukt und kuppelt mit einem

m-Diamin. (D. R. P. 293659 vom 5. Juni 1915.)

-

r

Darstellung grüner substantiver Trisazofarbstoffe. Act. -Ges.

für Anilin- Fabrikation. Man diazotiert entweder sekundäre

Disazofarbstoffe mit einer endständigen 1 -Aminobenzoylamino-8- naphthol-

sulfosäure auf der Faser und kombiniert mit einem Pyrazolonderivat,

<<-Methylindol oder einem kupplungsfähigen Körper mit der Atom-

gruppierung (CO . CH2 . CO) oder behandelt mit einer geeigneten Di-

azoverbindung. (D. R. P. 293358 v. 14. Juli 1915, Zus. zu Pat. 288 278.2) r

Darstellung chromierbarer o-Oxydisazofarbstoffe. Act.- Ges. für

Anilin-Fabrik
ation. Nitro-2-amino- 1 - oxybenzole oder ihre Sulfo-

säuren werden mit 2-Amino-5-oxynaphthalin-7 -sulfosäure in alkalischer

Lösung gekuppelt, die Zwischenprodukte weiter diazotiert und mit Alkyl-

aralkylarylaminsulfosäuren vereinigt. (D. R. P. 293657 v. 29. Juli 1915.) r

Darstellung von Triazofarbstoffen. Farbenfabriken vorm.

Friedr. Bayer & Co. Man verwendet an Stelle der 2-Amino-

8-oxynaphthalin-6-sulfosäure des D. R. P. 293184 die 2 - Amino- 5 - oxy-

naphthalin-7 -sulfosäure und bewirkt deren Kupplung mit dem Diazo-

disazofarbstoff in schwachsaurer Lösung. (D. R. P. 293658 vom

11. Juli 1914, Zus. zu Pat. 293184.3) r

Vergl . Chem.-Ztg . Repert. 1916, S. 286. 2) Chem.-Ztg. Rep. 1915, S. 475.

1) Vergl. Chem.-Ztg. 1916, S. 361 . 3) Ebenda 1916, S. 286.

Darstellung von Triarylmethanfarbstoffen. Farbwerke vorm.

Meister Lucius & Brüning. Man verwendet Farbstoffe der Tri-

arylmethanreihe , die in p-Stellung zum Methankohlenstoff veresterte

Hydroxylgruppen substituiert enthalten. (D. R. P. 293322 vom 25. De-

zember 1914, Zus. zu Pat. 292998.¹)

-

--

r

Darstellung von Halogenderivaten der Gallocyaninreihe. Ge-

sellschaft für Chemische Industrie in Basel. Man behandelt

Gallocyaninfarbstoffe mit Ausnahme der Anilidoverbindung des

Kondensationsproduktesvon Nitrosodimethylanilinchlorhydrat und Tannin-

anilid oder deren Leukoverbindungen , zweckmäßig in Gegenwart

geeigneter Lösungs- bezw. Verdünnungsmittel , mit Halogenen oder

halogenabgebenden Substanzen und führt gegebenenfalls die erhaltenen

Halogenderivate durch Reaktion in Leukoverbindungen über. (D. R. P.

293556 vom 12. Februar 1915.)

anilid

-

r

Darstellung von Schwefelfarbstoffen. Act. - Ges. für Anilin-

Fabrikation. Man läßt Schwefel auf eine Mischung von m-Phenylen-

diamin bezw. o-Nitranilin mit den Toluidinen oder Xylidinen einwirken .

(D. R. P. 293557 vom 29. Januar 1914.)

-

r

Darstellung von blauen Sulfinfarbstoffen der Carbazolreihe.

Leopold Cassella & Co. , G. m. b. H. Man erhitzt die Leuko-

indophenolsulfosäure, die durch Behandeln der Indophenole aus p-Nitroso-

phenolen und Carbazol oder N- Alkyl- oderN-Arylcarbazolen mit neutralen

oder sauren Sulfiten erhältlich sind , mit Alkalipolysulfiden. (D. R. P.

293577 vom 10. November 1912.)

--

r

Darstellung von Küpenfarbstoffen der Anthrachinonreihe. Che-

mische Fabrik Griesheim- Elektron. o-Aminoazofarbstoffe

werden mit Anthrachinonaldehyden kondensiert. (D. R. P. 291983 vom

31. Januar 1914.)

-

ľ

Darstellung von Dianthrachinonylendioxyden. Farbwerke vorm.

Meister Lucius & Brüning. Man erhitzt o-Nitrooxyanthrachinone

mit alkalischen Kondensationsmitteln auf höhere Temperaturen. Die

Reaktion verläuft derart, daß 2 Mol. des betreffenden o-Nitrooxyanthra-

chinons unter Abspaltung von 2 Mol. salpetriger Säure zusammentreten.

Man erhält so Küpenfarbstoffe bezw. Ausgangsstoffe zur Darstellung

von Farbstoffen. (D. R. P. 293660 vom 6. Mai 1914.)
r

Herstellung von 4-Alkyl- 1 -oxyanthrachinonen und deren Sub-

stitutionsprodukten. Dr. Fritz Ullmann, Charlottenburg. - Das

D. R. P. 2824932) wird dahin ausgebildet, daß man Phthalsäureanhydrid

oder dessen Substitutionsprodukte mit 4-Alkylphenolen oder deren

Substitutionsprodukten mittels Aluminiumchlorids kondensiert und ge-

Einwirkung von Kondensationsmitteln in die entsprechenden Anthra-

gebenenfalls die so erhaltenen 5-Alkyl-2- oxybenzoylbenzoesäuren durch

chinonderivate überführt. (D. R. P. 292066 vom 26. Mai 1914, Zus.

zu Pat. 282493.) r

Einfache Darstellungsweise substituierter Indigos. Fr. Bodinus.

(Chem.- Ztg. 1916, S. 326.)

-

Herstellung von Ultramarin. Gebrüder Vossen G. m. b. H.,

Aachen, und Laurenz Bock, Bad Homberg-Kirdorf. Bei der Her-

stellung von Ultramarin glüht man ein Gemisch von Ton (Kaolin o.dgl .),

Soda, Kieselsäure und Harz oder Pech mit Schwefel. Man war bisher

der Meinung, daß der Schwefel möglichst rein sein müsse, wodurch

aber die Fabrikation erheblich erschwert und verteuert wurde, da solcher

Schwefel hauptsächlich aus dem Auslande bezogen werden muß. Ver-

suche sollen nun ergeben haben, daß man an Stelle des reinen Schwefels

mitVorteil einen unreinen teerhaltigen Schwefel verwenden kann, welcher

z. B. durch Destillation oder Extraktion aus gebrauchter Gasreinigungs-

masse gewonnen wird, welche zu geringem Preise in genügender

Menge zu haben ist. Dieser teerhaltige Schwefel ist daher nicht nur

wesentlich billiger als reiner Schwefel, sondern man erspart auch bei

seiner Verwendung die Reduktionsstoffe, welche bisher den Ultramarin-

mischungen zum Rohbrande, meist in Form von Teer oder Steinkohlen-

teerpech, zugesetzt werden mußten. Der Betrieb wird daher vereinfacht

und verbilligt. Die früher beim Brennen des Ultramarins unbenutzt

verloren gehenden Wärmemengen können zur Extraktion oder Destillation

von Schwefel aus Gasreinigungsmassen ausgenutzt werden, wodurch die

Fabrikation noch weiter verbilligt wird. Man kann z. B. zu dem Zweck

über den Ultramarin-Muffel- oder -Tiegelöfen Retorten o. dgl. einbauen ,

welche das Destillationsgut aufnehmen. Durch die über diesen Öfen

herrschende, bis 800 ° C. betragende Hitze kann man größere Mengen

von Gasreinigungsmasse in mehreren Operationen hintereinander ent-

schwefeln und so den Schwefelbedarf einer Ultramarinfabrik decken .

(D. R. P. 293310 vom 25. März 1915.)
i

1) Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 286. 2) Ebenda 1915, S. 193.



324 Nr. 114Chemisch-Technisches Repertorium. 1916.

30. Eisen.*)

Reduktion von Erzen. H. C. Alford. Bei festen oder flüssigen

Reduktionsmitteln muß sowohl die Temperatur, wie die Kohlentsoffmenge

höher genommen werden, als bei Gasen, da sonst infolge der Bildung

von CO2 umkehrbare Reaktionen und Wiederoxydierung des Metalls

stattfinden würden : Fe + CO2 = FeO CO. Da diese letztere Re-

aktion namentlich oberhalb von 538 ° C. platzgreift, bei welch niedriger,

unterhalb des Schmelzpunktes liegenden Temperatur eine Reduktion zu

Eisen nicht möglich ist, so muß ein großer Kohlenüberschuß angewandt

werden, etwa wie Fe3O4 +4C 3Fe + 4CO. Gewisse Reduktions-

mittel, wie Kohle und Öle (es handelt sich wohl um Verwertung bi-

tuminöser Rohstoffe, wie Schieferkohle, Lignit, Schieferöle, Kohlen-

wasserstoffe und ähnliche. Der Ref.) , enthalten Wasserstoff, der zu der

umkehrbaren Reaktion Fe2O3 + 3H 2 Fe + 3H2O führen würde.

Eine nicht umkehrbare Reaktion ist dagegen : 3Fe2O3 + 14C10H₂

3H₂O 6Fe 2C 12CO 13H2. Die im Innern einerFe2C12CO

Schneckentrommel befindliche Beschickung wird von außen auf nicht

höher als 538 ° C. erhitzt, unter Luftabschluß mit Überschuß des Re-

duktionsmittels (Kohlenwasserstoff) vereinigt und reduziert. Die Abgase

werden verwertet. (Franz. Pat. 471898 vom 7. Mai 1914, Engl. Pat.

11224 vom 6. Mai 1914.) sb

Kriegsaufgaben des Vereins deutscher Eisenhüttenleute. O.

Petersen. (Chem.-Ztg. 1916, S. 260.)

Die Entwicklung und Bedeutung der Eisenindustrie Belgiens.

R. Kind. (Chem.-Ztg. 1916, S. 260.)

Die englische Eisenindustrie vor, unter und nach dem Kriege.

Walter Daelen. (Chem.-Ztg. 1916, S. 261.)

Die Oxydationsbeschleunigung und -verzögerung des Eisens.

P. Rohland. Die Ursache, daß Eisen unter Lösungen , welche

Hydroxylionen in genügender Konzentration enthalten , nicht 'oxydiert

wird, ist die, daß Wasserstoffionen , welche die Oxydation des Eisens

beschleunigen, nicht vorhanden sind. Es scheint , daß das Eisen erst

in Lösung gehen muß, ehe seine Verbindung mit Sauerstoff erfolgen

kann. Eisen rostet auch unter Schutzanstrichen, wie Leinölfirnis, da

dieser beim Trocknen eine Umwandlung erfährt und hierbei Wasser

gebildet wird. Wird bei einem Schutzanstrich, wie Leinölfirnis, durch

einen Zusatz die Sauerstoffionenbildung vermieden, so kann auch keine

Oxydation stattfinden. Im Zement besitzen wir ein gutes Schutzmittel

gegen die Oxydation des Eisens, da dieser beim Anrühren mit Wasser

hydrolytisch Calciumhydroxyd abspaltet und diese alkalische Reaktion

bezw. die Konzentration der OH-Ionen so groß ist, um das Eisen

besser als Leinölfirnis vor Rosten zu schützen . Im frischen Holz muß

sich Eisen wegen des Gehaltes des Zellengewebes an Luft und Feuchtig

keit sowie Salzen oxydieren. Vermutlich liegt bei australischen Hölzern,

in denen sich Eisen nicht oxydiert, eine ähnliche Ursache wie beim Zement

zu Grunde. Moahholz hat sich als besonders widerstandsfähig gegen ver-

dünnte Säuren erwiesen. (Elektrochem. Ztschr. 1916, Bd. 23, S. 51.) pu

Elektrischer Schmelzofen. F. J. Machalske. Bei basischer

Beschickung vermag die gewöhnliche Bekleidung aus Kohle oder

Magnesit der Einwirkung des Metalls oder der Schlacken nicht zu

widerstehen. Der Boden und die unteren Seitenwände des neuen

Ofens bestehen aus künstlichem bezw. elektrisch (im Voltabogen) er-

zeugtêm Graphit nach ACHESON, während die übrige Bekleidung aus

Magnesit gebildet wird. (Franz. Pat. 474 130 vom 26. Juni 1914 ; Engl.

Pat. 15455 vom 27. Juni 1914.) sb

Kohlenstab-―
Elektroden für Schmelzöfen. F. J. Machalske.

elektroden sind in eine Masse aus Magnesia oder Dolomit eingebettet,

welche beim Stromdurchgang gleichzeitig mit den ersteren ins Glühen

gerät und leitend wird. Die Kohlenstoffläche in Berührung mit dem

Metall wird hierdurch eingeschränkt, abgesehen davon, daß die Bildung

von widerstandsfähigem Graphit eintritt. (Franz. Pat. 474131 vom

26. Juni 1914 ; Engl. Pat. 15 456 vom 27. Juni 1914.)
sb

Schmelzen von Eisenerzen. F. J. Machalske.F. J. Machals ke. Als Kohle-

material wird künstlicher oder natürlicher Graphit verwendet, nebst

Calciumoxyd als Flußmittel , und die basische Beschickung dem elek-

trischen Strom unterworfen. Graphit wird nur in geringsten Mengen

vom Eisen aufgenommen. (Franz. Pat. 474 132 vom 26. Juni 1914,

Engl. Pat. 15 457 vom 27. Juni 1914.) sb.

--

Herstellung einer phosphorreichen Eisenlegierung aus minder-

wertigen Frischofenschlacken. Georgs - Marien - Bergwerks- und

Hütten-Verein Akt. - Ges. Die in Frischöfen, z. B. Martinöfen

oder Konvertern sich bildende Schlacke war bisher größtenteils nicht.

zu verwerten. Bei Zusatz im Hochofen wirkte der Phosphorgehalt

verunreinigend, zur Verwertung des Phosphorgehalts für Phosphat-

mehl war der Phosphorgehalt meistens nicht ausreichend. Um ein

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 301 .

wertvolles Handelserzeugnis aus diesen Schlacken zu erzielen , stellt man

nach dieser Erfindung in den schon vorhandenen , zur Gaserzeugung

dienenden Generatoren eine phosphorreiche Eisenlegierung her.

phosphorhaltige Schlacke wird in die Generatoren aufgegeben, in

welchen sich die basischen Bestandteile der Schlacke mit den Silicaten

der Aschenbestandteile verbinden, wobei der Phosphor mit dem Eisen

das gewünschte, gut verwertbare Phosphoreisen bildet. Der Generator-

betrieb soll durch dieses nebenbei ausgeübte Verfahren nicht ungünstig

beeinflußt werden. Ist die Schlacke außerdem manganhaltig, so ergibt

sich als Erzeugnis des Verfahrens ein phosphorreiches Spiegeleisen,

welches beim Stahlschmelzen die bisherigen Zuschläge ersetzen und

dem Stahl gleichzeitig den erforderlichen Mangan- und Phosphorgehalt

geben kann. (D. R. P. 293647 vom 15. Mai 1915.)
i

BerichtBemerkungen über Induktionsöfen. Joh. Härdén.

über einen Kjellin - Ofen, der als Ergänzung des Tiegelverfahrens auf-

gestellt wurde. Die Gesamtherstellungskosten einer Tonne verkaufs-

fähigen Stahls erreichen kaum 60 M. (Montan. Rundsch. 1915, Bd. 7 ,

S. 306-307.)

P
P

0

rl

Zustellungsform an elektrischen Induktionsöfen. C. Svensson,

Jörpeland bei Stavanger, Norwegen. Die Zustellung an elektrischen

Induktionsöfen wurde bisher in der Weise ausgeführt, daß die Rinnen

sowohl wie das Bad oben weiter waren als unten. Hierdurch kommt

der Rand des oberen mit Schlacke bedeckten Bades am nächsten an

die Primärspulen zu liegen , und da

der Stahl, welcher den Primärspulen

am nächsten liegt, auch am heißesten

wird, so bildet gerade der mit Schlacke

bedeckte Rand des Bades die heißeste

Zone im Ofen, und die heiße Schlacke

frißt sich an dieser Stelle in die Zustellung ein, so daß diese oft aus-

gebessert werden muß. Nach vorliegender Erfindung wird die Form

der Rinne und des Bades so verändert , daß der obere , durch die

Schlacke angegriffene Teil von der Primärspule P etwas entfernt wird,

und daß dadurch die heißeste Zone im Bade nach unten verlegt wird.

Es wird dies auf einfachste Weise dadurch erreicht , daß Rinne und

Bad umgekehrt wie bisher unten breiter als oben gemacht werden.

(D. R. P. 293620 vom 27. Oktober 1915.) i

Vergütung des Stahles bei Eisenbahnrädern. Rudolf Schwartz,

Wien. Unter der Vergütung eines aus Stahl hergestellten Stückes

versteht man, daß dieses Stück einer der Zusammensetzung des Stahles

entsprechenden Wärmebehandlung unterworfen wird. Nach dieser Er-

findung wird der Umfangsteil und der Scheibenteil des Rades getrennt

mit den verschieden großen, aus diesen Teilen abzuführenden Wärme-

mengen und den verschieden großen Kühlflächen entsprechenden Mengen

von Kühlflüssigkeit abgeschreckt, um in dem ganzen Rade während

der Abschreckzeit die jeweilige Temperatur in allen Teilen tunlichst auf

gleicher Höhe zu erhalten, wodurch die rasche Abkühlung spannungs-

los erfolgt und an jeder Stelle des Radkörpers das gleiche Gefüge und

die gleichen Materialeigenschaften erzielt werden. Die Abbildung zeigt

ein in seinem

Boden mit einer

Eintrittsöffnung c

für die Kühl-

flüssigkeit ver-

sehenes Gefäß a

und ein in dieses

konzentrisch ein-

gebautes Gefäß b.

Auf den Rand des

letzteren wird das

zu vergütende

Rad, welches auf die der Stahlzusammensetzung entsprechende Tempe-

ratur erhitzt ist, aufgesetzt , so daß der Umfangsteil des Rades inner-

halb des zwischen den beiden Gefäßen gebildeten Raumes zu liegen

kommt. Der Scheibenteil und die Radnabe sind durch einen Deckel d

überdeckt, welcher ebenso wie das Gefäß b als Brause ausgebildet und

zu diesem Zweck mit zentralen Öffnungen für die zuzuführende Kühl-

flüssigkeit versehen ist. Durch die Öffnung c strömt eine größere

Menge Kühlflüssigkeit in den Raum zwischen den Gefäßen a und b,

steigt in ihm bis zur Oberkante des Radumfangteiles und fließt über

den Rand des Gefäßes a nach außen ab. Hierdurch wird der Rad-

kranz kräftig abgeschreckt.kranz kräftig abgeschreckt. Gleichzeitig wird durch die Öffnungen

der als Brausen ausgebildeten Teile b und d die zur Abkühlung des

Scheibenteiles des Rades erforderliche Menge Kühlflüssigkeit zugeführt.

(D. R. P. 293 648 vom 24. August 1915.)
i

Verlag der Chemiker-Zeitung Otto v. Halem in Cöthen (Anhalt) . Druck von August Preuß in Cöthen (Anhalt).
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m

6. Chemie der Pflanzen und Tiere. Agrikulturchemie. ")

--

Über den Einfluß mehrerer Salze auf den Fortpflanzungsprozeß.

R. Emmericht und O. Loew. Verf. prüften den Einfluß an

Mäusen, Meerschweinchen und Kaninchen. Calciumchlorid bewirkte

eine Zunahme der Würfe und der durchschnittlichen Jungenzahl im

Einzelwurf. Kalium- und Magnesiumchlorid begünstigten die Fort-

pflanzung nicht, Natriumchlorid wohl die Zahl der Würfe , aber nicht

immer die Zahl der Jungen für einen Wurf. Dieses bedingte ferner

schließlich ein Mindergewicht der Muttertiere nach Abschluß der Ver-

suche , während nach Calciumchlorid solche Wirkung nicht eintrat.

(Arch. Hyg. 1915, Bd. 84, S. 261.) sp

----
In

Die verfügbaren Kunstdüngermengen im Kriegsfrühjahr 1916 .

C. Altmannsberger. (Ernährung d. Pflanze 1916 , Bd. 12, S. 29-33.) r

Studien über Stickstoffbindung und Azotobacter-Formen in

Böden fremder Länder. C. B. Lipman und P. S. Burgess.

zahlreichen Böden aus allen Weltteilen wurde das Stickstoffbindungs-

vermögen der auf geeigneten Nährböden isolierbaren Stämme in Lösung

und im Boden selbst bestimmt und die Flora auf Stickstoffbinder geprüft.

Danach entspricht das Stickstoffbindungsvermögen in etwa 50 % dem

von Clostridiumformen , Azotobacter wurde aber nur in etwa 25 %

gefunden. Es muß also auch noch andere Formen geben, die dieses Ver-

Chemische Untersuchung von Harn , Fäces und Mageninhalt. mögen in kräftiger Art besitzen. Dessen Betätigung ist vom ursprünglichen

Fischer. (Chem.-Ztg. 1916, S. 193.)

Zur Kenntnis der Beziehungen zwischen Luftelektrizität und

Wohlbefinden des Menschen. Kunow. (Ztschr. Hyg. 1915, Bd. 80,

S. 485.) sp

Untersuchungen über den Einfluß luftelektrischer Faktoren,

insbesondere der lonisation , auf das Wohlbefinden des Menschen.

Korff-Petersen. (Ztschr. Hyg. 1915, Bd. 80, S. 505.) sp

Über den Einfluß des Alkolgenusses auf Bakterizidie, Phagozy-

tose und Resistenz der Erythrozyten beim Menschen. H.W. Reich.

- Es wurden Untersuchungen an 150 Personen angestellt. Die Phagozy-

tose vonTuberkelbazillen durch die Leukozyten zeigte kein regelmäßiges

Verhältnis zum Alkoholverbrauch der Träger. Die bakterizide Wirkung

des Serums auf Typhusbazillen war im Durchschnitte kräftiger bei ent-

haltsamen und nicht regelmäßig geistige Getränke genießenden Personen

als bei solchen, die regelmäßig große Mengen Alkohol genossen; das

gleiche gilt für die Phagozytose von Typhusbazillen. Auch erwies sich

die Widerstandsfähigkeit der Erythrozyten gegen hypotonische Salzlösung

im Durchschnitt um so geringer, je ausgiebiger Alkohol genossen wurde.

Faßt man aber die besten und die schlechtesten Befunde bei jeder der

geprüften Reaktionen in allen Gruppen der Alkoholverbraucher zusammen,

so ergibt sich, daß der Alkoholverbrauch keinen beherrschenden Einfluß

ausübt. (Arch. Hyg. 1915, Bd. 84, S. 337.) sp

Beitrag zur Kenntnis des physiologischen Pulvers vom Ginster

(Sarothamnus scoparius). L. Reutter. (Chem.-Ztg. 1916, S. 211.)

Die Adrenalinkonzentration im Säugetierblut. P. Trendelen-

burg. (Arch. experiment. Pathol. u. Pharmakol. 1915, Bd. 79, S. 154.) sp

Ursache der Steigerung der Adrenalinwirkung auf den Kaninchen-

blutdruck durch Hypophysenextrakte. H. Börner. (Arch. experiment.

Pathol. u. Pharmakol. 1915, Bd . 79, S. 218.) sp

Untersuchungen über die Abhängigkeit des Auftretens der

Getreideroste vom Entwicklungszustande der Nährpflanze und von

äußeren Faktoren. G. Gassner. (Zentralbl. Bakteriol. 1915, [II] ,

Bd. 44, S. 513.) sp

Ein automatischer, quantitativ arbeitender Fangapparat zum

Studium der Insekten- und Milbenfauna des Bodens , speziell für

pflanzenpathologische und bodenkundliche Untersuchungen.

Krausse. (Zentralbl. Bakteriol. 1915, [ II ] , Bd. 44, S. 663.)

A.

sp

Beiträge zur Bestimmung der citronensäurelöslichen Phosphor-

säure in Thomasmehlen nach der Eisencitrat-Methode. M. Popp.

(Chem.-Ztg. 1916, S. 257.)

Der Gebrauch von Natriumcitrat für die Bestimmung zurück-

gegangener Phosphorsäure. Alfred W. Bosworth. (Journ. Ind. Eng.

Chem. 1915, Bd. 6, S. 227.) hp

Die Ergebnisse der letztjährigen Jauchedüngungsversuche in

Mecklenburg. Honcamp. (Chem.-Ztg. 1916, S. 317.)

---

Stickstoffgehalte des Bodens unabhängig. Es scheinen alle Böden unter

natürlichen Bedingungen ständig Stickstoff zu sammeln. Nur bei einem

jungfräulichen Wüstenboden ließ sich die Fähigkeit nicht erkennen.

Da nach diesen Untersuchungen Azotobacter durchaus nicht allgemein

verbreitet ist , dürfte Impfung damit zur Verbesserung von gewissen

Böden Aussicht bieten. Von neuen Arten des Azotobacter konnte

nur eine sicher nachgewiesen werden, die, aus einem Boden bei Smyrna

stammend, als Azotobacter smyrnii beschrieben wird. Aus einem

anderen Boden unweit Smyrna wurde ferner eine Art isoliert, die offenbar

identisch mit dem früher einmal isolierten, vorher und nachher aber nie

wieder angetroffenen Azotobacter vinelandii ist. Es werden noch einige

andere Bakterienarten beschrieben , die vielleicht auch zu der Gruppe

gehören , jedenfalls wegen ihres Stickstoffbindungsvermögens von Be-

deutung für Impfversuche werden können. (Zentralbl . Bakteriol. 1915,

[ II ] , Bd. 44, S. 481.) sp

Der Verlust des Stickstoffs und der organischen Substanz in

bebauten Böden in Kansas und die Wirkung dieses Verlustes auf

die ernteerzeugende Kraft des Bodens. C. O. Swanson. - Die

Böden in Kansas zeigen eine stete Abnahme der Ernte, trotzdem die

Farmer nur beste Saat verwenden und die Bebauung des Bodens sach-

gemäß ausführen. Chemische Untersuchungen von bebauten und von

unbebauten Böden haben gezeigt, daß die Menge des Stickstoffs um

- und diejenige der organischen Substanz um fast 1/4-½ in

den bebauten Böden abgenommen hat. Diese Verluste sind der Haupt-

grund für die Abnahme der die Ernte erzeugenden Kraft im Boden.

(Journ. Ind. Eng. Chem. 1915, Bd. 7, S. 529.)

1

sm

Rubensamenuntersuchung. M. Heinrich. (Landw. Versuchsstat.

1915, Bd. 87, S. 381-398.) ae

Größenverhältnis zwischen Klee- und Seidensamen in trockenem

und gequollenem Zustand. M. Heinrich. (Landw. Versuchsstat. 1915 ,

Bd. 87, S. 395-408.) ae

Einsäuern der Rübenschnitzel. Der Aufsatz berichtet über die

Benutzung von Reinkulturen geeigneter Milchsäure- Bakterien, die sich

als in der Praxis unschwer durchführbar erwies , und recht gute Er-

gebnisse zeitigte. (Wochenschr. d. Zentralver. , Wien 1916, Bd. 54, S. 405.)

Die Verluste beim Einsäuern können hierbei fraglos erheblich vermindert

werden, so daß das Verfahren da empfehlenswert ist, wo ein Trocknen nicht,

oder doch zurzeit nicht, ausführbar erscheint .
2

Verbot der Zuckerrohreinfuhr in die Vereinigten Staaten. --

Ein solches Verbot, das besonders Louisiana betrifft, ist soeben ergangen,

und wird damit begründet , daß durch diese Einfuhr nachweislich.

allerlei Rohrkrankheiten und -feinde eingeschleppt wurden, die jetzt

ungeheuren Schaden verursachen. (Int. Sug. Journ. 1916, Bd. 18, S. 348.) 2.

Rohrschädiger in Queensland. Jarvis. (Int. Sug. Journ. 1916,

Bd. 18, S. 365.) 2

Verbesserung des Rohres in Ostindien. Coventry. (Int. Sug.

Journ. 1916, Bd. 18, S. 369.) 2.

Gewinnung, Behandlung und Anwendung von Stallmist und

Jauche. Andrae und Vogel. (Chem.-Ztg. 1916, S. 317.)

Die Nematode Tylenchus biformis als Rohrschädiger in Hawaii.

Cobb. (Int. Sug. Journ. 1916, Bd. 18 , S. 381.)
2

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 306.

Der Rohr -,,Wurzelbohrer" Diaprepis Spengleri in Portorico.

Jones. (Int. Sug. Journ. 1916, Bd. 18, S. 382.)
2
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10. Hygiene. Unfallverhütung.")

Vorrichtung zur Kenntlichmachung gasiger Veränderungen in

der. Atmosphäre , bei welcher Druckveränderungen in einer durch

eine poröse Platte abgedeckten Kammer mit Hilfe einer Druckmeẞ-

vorrichtung kenntlich gemacht werden. Schoeller & Co., Frank-

furt a. M. Die Veränderung des Druckes in der Meßkammer erfolgt

mit Hilfe einer Verdrängervorrichtung, ohne daß eine Verbindung mit

der gasig verunreinigten Atmosphäre stattfindet. (D. R. P. 293 129

vom 13. Januar 1914.)

-

i

Sonderabdr.Die Pflege der Gesundheit im Heim. R. Kobert.

aus: Die Pflege des Heims durch die deutsche Frau. 1916.

wechselnden Heizwert des Mülls angepaßt werden kann. (D. R. P.

292730 vom 15. Oktober 1913, Zus. zu Pat. 259 304.¹) i

Gefäß zur staubfreien Flugaschenbeförderung. Vesuvio Akt.-

Ges. für den Bau von Müllverbrennungsanlagen, München. -

Das Gefäß ist heb- und senkbar. Die unter dem festen Füllstutzen

liegende Fördervorrichtung erhält ihren Antrieb von der Hebevorrichtung

des Gefäßes. (D. R. P. 292948 v. 30. Okt. 1915, Zus. zu Pat. 273349.) i

Vorrichtung zur Beschleunigung der Zersetzung von Leichen

und Vermeidung der Bildung von Leichenwachs mit einer Rohr-

leitung zur Abführung der Zersetzungsgase aus dem die Gase ent-

Wärmeleitungsapparat für Schulversuche. C. R. Schulze. (Chem. haltenden Raume. Dr. Wilhelm Müller, Hamburg- Eppendorf.

Apparatur 1915, Bd. 2, S. 272.) CS

Rauchfragen. Konrad W. Jurisch. Fritz Hoffmann. (Chem.-Fritz Hoffmann. (Chem.-

Ztg. 1916, S. 25, 177.)

Die Verwendung von Kupfersulfat bei der Reinigung von

Schwimmbassins. S. J. Thomas. Während Chlorkalk als Des-

infektionsmittel für Schwimmbassins bald seine Kraft als solches verliert,

bleibt Kupfersulfat lange Zeit wirksam, weil es sich nicht zersetzt, wie

es Chlorkalk tut. Auch ist Kupfersulfat für die Augen und Schleimhäute

nicht schädlich. Es ist billiger als Chlorkalk und geruchlos. (Journ .

Ind. Eng. Chem. 1915, Bd. 7, S. 496.) .sm

Feuerung zur Müllverbrennung mit einem mit einzelnen Rost-

kammern versehenen Drehrost. Thomas W. Atterbury, New York,

und Percy W. Matthews, Woodsdale in West Virginia, V. St. A. Die

Rostkammern sind durch radiale Wände getrennt und besitzen einzelne

regelbare Luftdurchgangswege. Dabei vollzieht sich die Beschickung

unter selbsttätiger Schaltung in der Weise, daß das Müll zuerst in der

frisch beschickten Kammer als in einem von dem Verbrennungsraum

abgesonderten Raum aufgenommen wird und hier nach Bedarf ge-

trocknet werden kann, alsdann in einer zweiten unter dem Feuerraum

liegenden Kammer verbrannt wird, während die Verbrennungsrückstände

in einer dritten Kammer von der durch das Gehäuse zugeleiteten Ver-

brennungsluft durchzogen werden und die vierte Kammer die Rück-

stände in den Aschenfall entleert. (D. R. P. 293763 vom 5. Juli 1913.) i

Entschlackungsvorrichtung mit doppelarmigem Hebel, ins-

besondere für Müllverbrennungsöfen. Maschinenbau - Anstalt

Humboldt, Cöln-Kalk. (D. R. P. 292947 vom 15. Juni 1915, Zus.

zu Pat. 292465.¹) i

Einrichtung zur Ausnutzung der Abgase bei Müllverbrennungs-

anlagen zum Zwecke der Dampferzeugung. Alois Fried, Barmen,

und Maschinenbauanstalt Humboldt, Akt. - Ges. , Cöln - Kalk. -

Die Einrichtung des Hauptpatentes 259 304 ist hier dahin abgeändert,

daß statt des gemeinsamen Ober- und Unterkessels sowohl der Rauch-

röhren- als auch der Wasseröhrenkessel mit je einem besonderen Dampf-

sammler und mit je einem besonderen Schlammsammler versehen sind, so

daß entweder beide Kessel gemeinsam oder nur einer allein zur Dampf-

erzeugung, der andere zur Vorwärmung des Speisewassers für den

ersten Kessel benutzt werden kann, womit die Kesselanlage jedem

*) Vergl. Chem .-Ztg. Repert. 1916, S. 274. ¹) Ebenda 1916, S. 274.

14. Beleuchtung.

Hängelichtbrenner für flüssige Brennstoffe. Hugo Maeiss ,

Neukölln. Der Glühkörper befindet sich dicht neben dem oberen

Ende des Dochtrohres, und der Regulierschlüssel ist unterhalb des

Glaszylinders angebracht. (D. R. P. 292922 vom 17. März 1915.) i

Weitere Ausbildung der objektiven Photometrie mit Hilfe licht-

elektrischer Alkalizellen und ihre Anwendung auf Beleuchtungs-

messungen. Voege. (Chem.-Ztg. 1916, S. 51.)

―

Herstellung von Glühkörpern für Hängeglühlicht durch Über-

führung eines ebenen , bereits imprägnierten Stoffteils in Beutel-

Westfälische Gasglühlichtfabrik F. W. & Dr. C. Killing,

Hagen i . W.- Delstern. Das Verfahren des Hauptpatentes 281611 )

ist hier dahin abgeändert, daß nach dem Einsetzen des Tragringes in

den aus der Büchse hervorragenden Rand des in Beutelform über-

geführten Stoffteils vor dem Anbinden des letzteren der Tragring

mittels eines auf seine Füße gesetzten Druckorgans zwischen diesem

und der genannten Büchse mit gelindem Druck eingeklemmt wird, um

ihn in der richtigen Lage gegenüber dem Stoffteil zu sichern . (D. R.

P. 293750 vom 15. Mai 1915, Zus. zu Pat. 281 611.)
i

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 315. ¹) Ebenda 1915, S. 49.

Die Rohrleitung ist bis zur freien Luft oberhalb der Erdoberfläche

durchgeführt und eine zweite, die Luft von außen in diesen Raum

einführende Rohrleitung ist vorgesehen.einführende Rohrleitung ist vorgesehen. In die nach außen führende

Rohrleitung ist ein gasabsorbierender Stoff eingeschaltet oder an sie

angeschlossen, welcher durch das Absorbieren der Zersetzungsgase eine

ansaugende Wirkung ausübt und so Luft in den die Leiche enthaltenden

Raum nachzieht. (D. R. P. 292786 vom 12. Mai 1914.)
i

Vorrichtung für hygienische Zwecke. Wilhelm Lichtenberg,

Berlin-Wilmersdorf, und Dr. Peter Clasen, Berlin. Der Unterteil

eines Tropfbehälters ist mit dem Unterteil einer medizinischen Spritze

derart starr verbunden, daß die Mündungsöffnung des einen Apparates

über den Boden des anderen herausragt, und daß beide so vereinigte

Apparate in einer in der Westentasche mitführbaren Kapsel unterbringbar

sind. (D. R. P. 292850 vom 4. Juni 1914.)
i

Selbsttätige Löschvorrichtung an Öllampen , bei welcher beim

Umstürzen, Fallen oder Abheben der Lampe von ihrer Unterlage eine

auf dem Dochtrohr verschiebbare Löschhülse durch eine unter Feder-

wirkung stehende Antriebsstange verschoben wird. Melvin Erick

Erickson und Arthur William Mogren , Grantsburg in Wisconsin ,

V. St. A. (D. R. P. 293057 vom 16. März 1915.)
" i

Schlagwetterexplosionen auf einer Braunkohlengrube. Riedel. -

Schlagwetterexplosionen, wie sich eine solche auf der Grube Groitzschen

ereignete, treten in den Gruben des mitteldeutschen Braunkohlenberg-

baues nur äußerst selten auf. (Braunkohle 1915, Bd. 14 , S. 159–161 .) rl

Vorrichtung zur Schnellprüfung der Gegenmittel gegen giftige

Gase. E. Kohn - Abrest. (Chem.-Ztg. 1916, S. 50.)

Kritisches und Experimentelles über Arsengewöhnung. G.

Joachimoglu. (Ber. d. pharm. Ges. 1916, Bd. 26, S. 6.)

-

S

Über Zinkvergiftung. H. W. Gillett. Erkrankungen in Fabriken,

in denen Zink hergestellt wird, sind ziemlich selten ; wenn solche auf-

traten, so hatten sie ihre Ursache im Vorhandensein von Kupferdämpfen.

(Journ. Ind. Eng. Chem. 1915, Bd . 7, S. 550.) sm

-
Über die Ursache des „ Messinggießersfiebers“. W. A. Hamor.-

Diese Erkrankung wird (nach Verf. direkt oder indirekt durch Zink-

vergiftung verursacht. (Journ . Ind. Eng. Chem. 1915, Bd. 7, S. 550.) sm

Gesundheitsnachteilige Folgen bei der Verwendung gewisser

Imprägnierlacke in der Flugzeugindustrie und deren Verhütung.

Jungfer. (Farben-Ztg. 1916, Bd. 21 , S. 544.) fz

1) Chem.-Ztg. Repert. 1913, S. 344.

Heizung. Kühlung. ")

Sperrvorrichtung an elektrischen Lampenfassungen, Kontakt-

kupplungen u. dergl. Jakob de Rytter Kielland , Vinderen bei

Kristiania. (D. R. P. 293836 v. 20. Febr. 1915 , Zus. z. Pat. 239 210.) i

—

Taschenlampen - Akkumulator mit aus dünnem Bleiblech be-

stehendem Zellengefäß, welches mit den negativen Elektroden

metallisch verbunden ist. Selmar Hesse, Frankfurt a. M. An

den beiden Schmalseiten des Gefäßes sind isolierende Leisten ein-

gebaut, welche zur Aufnahme der positiven Platte und zugleich zur

Versteifung des dünnen Gefäßmantels dienen. Der Oberteil des Gefäßes

ist mit Vorsprüngen versehen, welche mit dem Deckel vergossen werden.

(D. R. P. 293 831 vom 7. April 1915.)
i

-

Elektrische Glühlampe mit Metallglühkörper und indifferenter.

die Wärme schlecht leitender Gasfüllung. Allgemeine Elektrizitäts-

Gesellschaft, Berlin. Die Lampe des Hauptpatentes 290932 ist

hier dahin abgeändert, daß außer einer Füllung mit Stickstoff oder

einem anderen Gas von geeignet hohem Druck in der Nähe des Fadens

Quecksilber oder ein anderer verdampfbarer Stoff untergebracht ist,

welcher beim Einschalten des Fadens durch die von diesem entwickelte

Wärme verdampft wird und den Stickstoff oder das andere Gas aus
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der Fadenumgebung nach dem oberen Teil der Lampenglocke verdrängt.

Die Lampenglocke ist durch eine Einschnürung oder eine Drosselung

in zwei Teile geschieden, deren unterer den Faden enthält, während

der obere als Kondenskammer für den Quecksilber- oder anderen

Dampf dient. Beim abgebildeten Ausführungsbeispiel

der Lampe wird der aus Wolframdraht bestehende

Faden 1 von kräftigen Stromzuführungsdrähten 2 ge-

tragen, welche zweckmäßig gleichfalls aus Wolfram

bestehen. Der Faden muß entweder einen verhältnis-

mäßig großen Querschnitt haben oder so angeordnet

sein, daß er dieselbe Wirkung hinsichtlich der der

Abkühlung ausgesetzten Oberfläche ergibt, z. B. muß

er in engen Schraubenwindungen gewickelt sein.

Die Stromzuführungsdrähte 2 sind in dem oberen

Ende der aus Glas oder Quarz bestehenden Lampen-

glocke 3 eingeschmolzen. Die Lampenglocke besteht

aus zwei Teilen 4 und 6, welche durch eine Ein-

schnürung 5 verbunden sind. Der obere Teil 4

bildet eine Kondensationskammer für das Quecksilber, der untere Teil 6

die eigentliche Lampenglocke, welche von den Lichtstrahlen durchsetzt

wird. Eine bestimmte Menge Quecksilber 7 ist im Teil 6 nahe dem

Faden 1 vorgesehen, so daß sie durch die vom Faden entwickelte

Hitze verdampft wird. Der Glockenteil 6 erwärmt sich so stark, daß der

Quecksilberdampf sich nicht an seinen Wänden niederschlägt, sondern

im oberen Teil 4 kondensiert. Wenn die Lampe im Betrieb ist, reicht

der Quecksilberdampf im Teil 4 etwa bis zu der Linie 8. Im verengten

Hals kann eine Drossel 9 vorgesehen werden, um die Strömung des

Quecksilberdampfes vom unteren zum oberen Teil der Lampe zu regeln.

Dieser Dampfstrom führt jeglichen Wasserdampf oder fremdes Gas mit,

welches im unteren Glockenteil frei wird. Eine Beschädigung der

Lampe in der Zeit zwischen der Einschaltung des Stromes und der

Entwicklung des Quecksilberdampfes durch die Fadenwärme wird da-

durch verhindert, daß noch ein anderes Gas in der Glocke ist, wie z. B.

ein Gemisch von Stickstoff und Wasserdampf, welches den Faden so

lange umgibt, bis der Quecksiberdampfdruck einen genügend hohen

Grad erreicht hat. (D. R. P. 293 586 vom 25. August 1914, Zus. zu

Pat. 290 932.¹) i

-

Vorrichtung zum Anheizen von Petroleumkochern und anderen

Heizvorrichtungen sowie von Leuchtvorrichtungen mit Dampf-

brenner. Johan Abraham Ohlsson , Stockholm. Die Vergaser-

düse kann durch eine Leitung mit dem Druckluftraum des Brennstoff-

behälters in unmittelbare Verbindung gesetzt werden , um durch die

aus der Düse austretende Druckluft die Anheizflamme anzufachen.

(D. R. P. 293018 vom 23. April 1914.) i

Aus einem engen , mit Heizflüssigkeit gefüllten Hohlmantel

von ellipsenähnlichem Querschnitt bestehender Heizkörper. Dipl.-

Ing. Hermann Frank, Dresden. Die Wärme wird durch ein den

Ringraum des Mantels an einer Schmalseite des Querschnittes durch-

setzendes Heizrohr zugeführt. Der enge Flüssigkeitsraum des Heiz-

körpers ist am oberen und unteren Ende in einen erweiterten um-

laufenden Rand übergeführt. (D. R. P. 293211 vom 8. Mai 1914.) i

Heizvorrichtung für fließende Gase nach D. R. P. 272 248.

Carl Semmler, Wiesbaden. (D. R. P. 293 292 vom 24. Oktober 1913,

Zus. zu Pat. 272 248.) i

Kühlraum. Andreas Petrus Lundin , Long Island City, NewYork,

V. St. A. Die Wände und anderen Bestandteile sind aus dem wasser-

dicht gemachten Holz des Balsabaumes hergestellt. (D. R. P. 293 269

vom 2. Februar 1915.) i

-

¹) Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 175.

21. Zucker. Stärke. Dextrin.*)

-
Pyknometer und Refraktometer. A. Vermehren. Die aus-

führlichen Untersuchungen des Verf. führen zum Ergebnisse, daß die

Arbeit mit dem Refraktometer eine durchaus gute, einfache, und inner-

halb der für die Bedürfnisse des Betriebes bestehenden Grenzen völlig

zuverlässige und sichere ist, daher nur bestens empfohlen werden kann.

(D. Zuckerind. 1916, Bd. 41 , S. 659.)

-

Dieser Schluß ist genau der nämliche, zu dem auch Ref. schon vor Jahren

gelangte, doch ist leider die Tatsache zu verzeichnen, daß die deutsche Zucker-

industrie betreff Benutzung des Zeissschen Refraktometers andauernd weit

hinter der ausländischen zurückgeblieben ist! Was die neuere Konstruktion

des Apparates betrifft, die Verf., wie er angibt, nicht zur Verfügung stand, so

hat sie, neben großen Vorteilen, auch einen großen Nachteil, nämlich einen ver-

engerten Umfang der Skala, der nicht mehr gestattet, ganz konzentrierte Sirupe

(z. B. die Abläufe des Claassen - Verfahrens) unverdünnt zu untersuchen. Ref.

ist deshalb zum älteren Apparate zurückgekehrt, und hatte bei der Firma Zeiss

eine Abänderung betreffs der neuen Skala angeregt, der aber, da inzwischen der

Krieg ausbrach, noch keine Folge gegeben werden konnte.
2

-
Über Rübenanalyse. E. Saillard. Verf. ist der Ansicht, daß

alle früheren Verfahren , auch das von SACHS - LEDOCTE , erhebliche

Mängel besitzen, weshalb man nur nach den von ihm selbst wieder-

holt gegebenen Vorschriften arbeiten solle , die allein richtige Ergeb-

2
nisse verbürgen. (Journ. fabr. sucre 1916, Bd. 57 , S. 16.)

-
Über Raffinosebestimmung. E. Saillard. Obwohl ein Franzose

die Inversionsmethode ausarbeitete und ein Franzose die Raffinose ent-

deckte , hat man sich leider in Frankreich durch Arbeiten deutscher

Herkunft betören lassen, und ist so zu ganz falschen Ergebnissen ge-

langt, die gemäß den vom Verf. angegebenen Formeln zu berichtigen

sind. (Journ. fabr. sucre 1916, Bd. 57, S. 16.)

Daß einige französischen Chemiker die für das deutsche (und allerorten,

außer in Frankreich, gebräuchliche) Normalgewicht aufgestellten Formeln anfangs

ohne weiteres auch für das französische anwandten, ist richtig ; indessen ist

dieser Fehler längst seitens anderer erkannt und berichtigt worden, und obiger

Vorwurfscheint daher in seiner Allgemeinheit nicht begründet. Umgekehrt benutzte

man anfänglich in Deutschland die Clerget sche Formel, ohne sich zunächst

daran zu kehren, daß diese für das französische Normalgewicht aufgestellt war! 1.

Verbesserte chemische Kontrolle in Java. Prinsen - Geerligs.

(Int. Sug. Journ. 1916, Bd. 18, S. 375.) 2

Ausbeuteformeln für praktische Berechnungen. H. Claassen.

Abweisung einiger unzutreffender Einwendungen HOEPKES. (D.

Zuckerind. 1916, Bd. 41 , S. 675.)

-

Rübenrohmelasse, heraus damit für die menschliche Ernährung !

K. Unter diesem >>sensationellen « Titel verlangt Verf. die Wieder-

aufnahme der Verarbeitung von Rübenrohmelasse auf >>raffinierten Speise-

sirup , die ein sehr wohlfeiles und bekömmliches Produkt auf billige

und lohnende Weise liefere , und daher dringend zu empfehlen sei.

(Centralbl. Zuckerind. 1916, Bd. 24, S. 1006.)

von

Die Speisesirupfabriken haben, mit seltenen und stets sehr nachteiligen

Ausnahmen, früher immer nur Melassen aus Raffinerien oder Strontianentzucke-

rungen, unter Beifügung von Stärkesirup u. dgl., verarbeitet, und sind schon

hierbei, infolge der sinkenden Qualität der Rohzucker und daher auch der

Raffineriemelassen, wachsenden Schwierigkeiten begegnet . Aus Rübenrohmelasse

„Speisesirup“ zu machen, mag zwar lohnend sein, vorausgesetzt, daß man das

Produkt als „Speisesirup“ bezahlt bekommt, aber wohlfeil ist dann die Ware

nicht, und bekömmlich und genießbar ist sie auch nicht, vielmehr sicherlich

übelschmeckend, wenn nicht schädlich. Offenbar ist dem Verf. Näheres nicht

bekannt gewesen, und eben so wenig kennt er die Lage der Spriterzeugung, die

es notwendig machen wird, die Melasse nach Tunlichkeit zu vergären,

der Verfütterung und dem Delbrückschen Verfahren ganz abgesehen ! Daß ein

Fachblatt einen so verkehrten Vorschlag ohne einen aufklärenden Zusatz ver-

öffentlicht, ist kaum zu begreifen ; politische Blätter haben ihn natürlich, als

sehr wichtig, sogleich nachgedruckt! 2

Die Stei-Ausdehnung der Rohrzucke rindustrie. Dureau.

gerung der Preise veranlaßt allerorten den Bau neuer Fabriken, die

Ausdehnung und Verbesserung der bestehenden, die Anlage von Häfen

und Eisenbahnen usw., so daß sich für die Zukunft der Rübenzucker-

industrie äußerst bedrückende Aussichten eröffnen. (Journ. fabr. sucre

1916, Bd. 57, S. 16.)

-

Verf. tröstet sich damit, daß am schwersten betroffen „ l'Austro - Allemagne“

sein wird, die diese Folge nicht voraussah, als sie in verbrecherischer Weise die

entsetzliche Welterschütterung entfesselte! Es ist wahrhaft beklagenswert,

Männer, die man Jahrzehnte lang hochzuachten und zu ehren gewohnt war, als

Opfer derartiger Wahnvorstellungen zu sehen, deren öffentliche Verkündigung ge-

radezu als Folge einer geistigen Befangenheit gelten muß, wie sie einst im Hexen-

wahn, in den Ketzerverfolgungen, den Kinderkreuzzügen u. dgl. zutage trat.

Zuckerfabrikation in Cuba. (Int. Sug. Journ . 1916, Bd. 18, S. 358.) 2

Zuckerfabrikation in Java. Clarence. (Int. Sug. Journ. 1916,

Bd. 18, S. 371.) 2

Bac. laevaniformans im Rohzucker von Mauritius. Haddon.

(Int. Sug. Journ. 1916, Bd. 18 , S. 383.) 2

Einiges über die Stärkesirup- und Stärkezuckerfabrikation.

M. Oskauer. (Seifens.-Ztg. 1916, Bd. 43 , S. 30-31 .)

2.

Über das chemische Verhalten der Stärke. P. Klason. (Chem.-

Über denselben Gegenstand äußert sich, Verf. zustimmend, auch Dantine ')

und bringt eine Anzahl Zahlenangaben bei.

*) Vergl. Chem.-Ztg. Rep. 1916, S. 310. ¹) D.Zuckerind. 1916, Bd. 41 , S. 675. Ztg. 1916, S. 328.)
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29. Färberei. Anstriche. Imprägnierung. Klebemittel.")

•

Herstellung von gemusterten Geweben mit stellenweisen Rauh-

effekten. Eduard Zeidler, Guntramsdorf in Nieder - Österreich.

Man bedruckt gemischte, aus pflanzlichen und tierischen Fasern be-

stehende Gewebe mit Rauhreserven , welche nicht nur das Rauhen an

den bedruckten Stellen verhindern, sondern gleichzeitig eine Zerstörung

oder Löslichmachung der einen die Rauhdecke ermöglichenden Faserart

bewirken. Es bleibt sodann an den bedruckten Stellen nur die un-

gerauhte Faser der anderen Art übrig, während an den nicht bedruckten

Stellen beide Fasern, somit auch die partielle Rauhdecke erhalten bleibt.

Man verfährt wie folgt: Auf einem aus tierischer und pflanzlicher Faser

bestehenden Gewebe wird säurehaltige oder später säurebildende oder

die pflanzliche Faser zerstörende Rauhreserve gedruckt. An den un-

gerauhten, mit Rauhreserven bedruckten Stellen bleibt daher die tierische

Faser übrig, während an den nicht mit Rauhréserve bedruckten Stellen

das gemischte Gewebe mit stellenweiser Rauhdecke erhalten bleibt.

Oder es wird auf einem aus tierischer und pflanzlicher Faser bestehenden

Gewebe alkalische Rauhreserve oder tierische Faser lösende Rauhreserve

gedruckt, welche die Verhinderung des Rauhens und die Zerstörung

der tierischen Faser an den bedruckten Stellen besorgt, während an

den nicht bedruckten Stellen beide Arten Gewebefasern und die stellen-

weise Rauhdecke erhalten bleiben. Beispielsweise besteht eine Rauh-

reserve, welche die pflanzliche Faser zerstört, aus 200 T. Schwefelsäure

von 66° Bé. und 800 T. Dextrinverdickung, 2 T. auf 1 T. Wasser. Eine

Rauhreserve, welche die tierische Faser zerstört, besteht aus 600 T.

Natronlauge von 40 ° Bé. und 600 T. Dextrinverdickung (2 : 1 ). Die

genannten Rauhreserven werden aufgedruckt, dann wird die Ware zur

Erzeugung eines stellenweisen Flors gerauht, wonach durch Behandlung

bei höherer Temperatur (Matherplattdämpfer, Carbonisierofen oder

Trockenzylinder) die faserzerstörende Wirkung der Rauhreserve zur

Geltung kommt. Nach Zerstörung oder Löslichmachung der Faser

werden durch Waschen die Überreste entfernt , wobei, wenn es sich

um Zerstörung der tierischen Faser handelte, in die Waschwässer Zu-

sätze von Dextrin , Glucose , Glycerin oder Gelatine gemacht werden,

um die angreifende Wirkung der abfallenden Lauge auf die bleibenden

tierischen Gewebeteile aufzuheben. Der faserzerstörenden Rauhreserve

können noch Druckfarbe, Farbstoffe und farbstoffixierende Mittel bei-

gefügt werden, welche die zurückbleibende Faser an den reservierten

Stellen anfärben. (D. R. P. 293 400 vom 21. April 1914.)
i

Zur Kenntnis des Adsorptionsvermögens verschiedener Fasern

für Farbstoffe. L. Pelet. (Chem.-Ztg. 1916, S. 211.)

Schutz der in Halbwolle enthaltenen, mit Schwefelfarben ge-

färbten Baumwollfaser gegen eine Festigkeitsminderung. Akt. - Ges.

für Anilin - Fabrikation. Man behandelt die Baumwolle unter

gleichzeitigem Färben der Wolle mit Ammonsalzen und Chromaten

nach. (D. R. P. 293455 vom 30. Juni 1914.)

-

r

Anwendung von diastatischen Bakterien im Textilgewerbe.

A. Boidin und J. Effront. Bakterien der Gattung B. Subtilis und

B. Mesentericus, auf stickstoffreichem Nährboden (Soja) gezüchtet, werden

als Ersatz von Malzdiastase zum Degummieren verwendet. (Franz. Pat.

475431 vom 21. Februar 1914.) sb

Behandlung von tierischen Faserstoffen. R. Vidal. - Sulfite,

Thiosulfate oder Polysulfide der Alkalien einerseits werden mit Carbonaten,

Hydroxyden oder Sulfiden derselben anderseits zu wasserfreien oder

teilweise hydratisierten Körpern vereinigt, die mit Seifen vermischt

werden können und entfettende Eigenschaften, ohne alkalische Neben-

wirkung, zeigen. In geschmolzenes krystallisiertes Natriumsulfit (252 kg)

wird z. B. unter Rühren wasserfreies Natriumcarbonat (106 kg) ein-

getragen und das Produkt getrocknet. (Franz. Pat. 473183 vom

9. September 1913.)
sb

Echte Färbungen. O. Diehl. Vorschrift für echten Alizarin-

rotdruck mit reinemWeiß durch Färben der mit Tonerdebeize bedruckten

Ware im essigsauren Alizarinbade. (Färber-Ztg. 1916, Bd. 27 , S. 134.) x

Beitrag zur Kenntnis des Schwarzreservedrucks. O. Diehl.

PRUD'HOMME-Schwarz wird beschrieben, für das statt eines löslichen

Zinksalzes zur Bildung von Ferrocyanzink Zinkoxyd zusammen mit

etwas Zinnsalz gebraucht wird. (Färberztg. 1916, Bd. 27 , S. 229.) x

Erzeugung echter schwarzer Färbungen auf der Faser. Che-

mische Fabrik Griesheim- Elektron. Man behandelt die mit

2,3- Oxynaphthoesäurearyliden imprägnierten Waren mit den Diazover-

bindungen der unsymmetrisch alkylierten Diaminoazokörper. In Be-

tracht kommen diejenigen , die durch Kombination von diazotiertem

p-Nitranilin, o-Chlor-p-nitranilin, Nitrotoluidin (CH3 : NH2 :NO2-1 : 2 : 5),

Nitro-o-anisidin (OCH3 : NH2 :NO₂ = 1 : 2 : 5) mit Dimethylanilin , Di-

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 296.

-

-

methyl-m-toluidin , Dimethyl-a-naphthylamin oder Analogen derselben

und Reduktion der gebildeten Nitroazofarbstoffe oder durch Verseifung

entsprechender Acetylamidofarbstoffe entstehen. (D. R. P. 293375 vom

7. September 1915.) r

Eine Untersuchung der Dämpfe aus trocknenden Farbenfirnis-

häutchen. H. H. King. An trocknenden Firnishäutchen , die mit

Leinöl und mit basischem Bleiweiß oder mit Zinkoxyd oder mit einem

Gemisch beider Farben hergestellt waren, wurde festgestellt , daß bei

dem Trocknen aller drei Olfarben Kohlenstoffmonooxyd entwich, dessen

Menge aber so gering ist , daß es in Wohnungen nicht gefährlich

werden kann. (Journ. Ind. Eng. Chem. 1915, Bd. 7, S. 502.) . sm

Herstellung von Celluloidlacken. M. Schall. Patentbericht.

(Kunststoffe 1916, Bd. 6, S. 113.)

Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von flüssigen Wachs-

polituren auf kaltem Wege. Josef Lorenz & Co. , G. m. b. H., Eger

in Böhmen. Das zu lösende Wachs oder wachsähnliche Material wird

in Form äußerst dünner Plättchen angewendet, welche infolge ihres

j.
m
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geringen Eigengewichtes und ihrer Flächenausdehnung geeignet sind,

sich in einer Lösungsflüssigkeit längere Zeit schwimmend zu erhalten,

und hierdurch den Lösungsvorgang günstig beeinflussen. Die Ab-

bildung zeigt in Seitenansicht eine Vorrichtung zur Erzeugung äußerst

dünner Wachsplättchen. Auf einem kräftigen Untergestell a befinden

sich die beiden Lager b, b, in welchen die Welle c gelagert ist. Diese

trägt eine oder mehrere, am Umfang mit Messerplatten c ausgestattete

Trommeln oder

Scheiben d und

wird mittels der

Riemenscheibe f

angetrieben. Die

Trommeln d sind

oben mit einem

dicht schließen-

den Gehäuse g

umgeben , und

unten ist ein Fang-

trichtermit Abfall-

rohr angeordnet,

welche das von

den Messern ab-

geschnittene

WachsinSammel-

gefäße gleiten lassen . Durch den Riementrieb h wird die Welle i an-

getrieben, deren Schnecke j das auf die Spindel k gekeilte Schnecken-

rad treibt. Die in den Lagern m und n ruhende Spindel k kann

auch durch das Handrad o gedreht werden und schiebt bei seiner

Drehung den Schlitten p vorwärts, welcher auf zwei erhöhten Führungs-

schienen q gleitet. Zwischen Gleitschienen befindet sich der Kanal r,

in welchem das Wachs den Messern zugeführt wird. Dieses wird in

prismatischen Stücken in den Kanal r gebracht, so daß die am Schlitten p

befindlichen, in den Kanal hineinragenden Klappen s das Wachs gegen

die Messertrommeln schieben. Die Beschickung des Kanals r erfolgt

durch dessen offenes Ende t. Der Wachsbarren hebt bei seiner Vor-

wärtsbewegung die Klappe s, und diese sinkt, sobald der Wachsbarren

passiert ist, wieder nieder, so daß sie bei der Vorwärtsbewegung des

Schlittens p das Material gegen die Messer befördert. (D. R. P. 293274

vom 30. Oktober 1913.)
i

Herstellung von prägbaren Abziehbildern. Hermann Barth,

Dresden- Neugruna. Man vermischt die Druckfirnisfarbe mit einem

in Alkohol gelösten Gemisch von Paraffin und Seife und pudert den

Deckgrund aus Kremserweiß, geschlämmtem Kaolin, Paraffin- und

Wachspulver auf das Bild. Das Ganze überdruckt man mit einer

Mischung von Paraffin und Seife in Alkohol, der noch Schellack zu-

gesetzt ist. (D. R. P. 293251 vom 24. August 1915.) i

Herstellung ein- oder mehrfarbiger Aufschriften, Verzierungen

u. dgl. auf Glasplatten durch Entfernen eines Anstriches zugleich

mit Muster bildenden Teilen einer darüber liegenden Folie und

Färben der freigelegten Stellen. Franz Flassbeck jr., Bielefeld. -

Das Glas wird zuerst mit einem in Wasser nicht löslichen Farbengrund

versehen, welcher nach seiner Trocknung in einem Wasserbad ablösbar

gemacht und dann mit einem die Umrißlinien der gewünschten Auf-

schriften enthaltenden festen Papier überklebt wird. Hierauf werden

die Aufschrifts- und Verzierungsflächen gleichzeitig mit den darunter

befindlichen Grundfarbenaufstrichteilen mittels Handmesser ausge-

schnitten und ausgehoben, worauf der Papierüberzug mit dem Farben-

grund entfernt wird. (D. R. P. 293 282 vom 16. November 1915.) i

Verlag der Chemiker-Zeitung Otto v. Halem in Cöthen (Anhalt). Druck von August Preuß in Cöthen (Anhalt).
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13. Brennstoffe. Feuerungen. Öfen. Generatoren. Dampfkessel. ")

-

Schmelzbarkeit der Kohlenasche in verschiedenen Luftarten.

A. C. Fieldner und A. E. Hall. Die Versuche wurden mit ver-

schiedenartigen Kohlenaschen ausgeführt, die mittels 10 % iger Dextrin-

lösung in die Form von Segerkegeln gebracht worden waren. Diese

Aschekörper wurden in 8 Arten Ofen geprüft , deren Luftzufuhr in

ihrer Oxydations- oder Reduktionskraft wechselte. Es zeigte sich, daß

die Größe und Gestalt der Aschekörper und deren mehr oder weniger

schräge Lage im Ofen, die Feinheit der Asche und der Hitzegrad auf

das Schmelzen der Asche von wesentlichem Einfluß sind. (Journ . Ind.

Eng. Chem. 1915, Bd. 7, S. 399, 474.) sm

Die Unterscheidung der Mineralkohlen vom technischen und

bergrechtlichen Standpunkte. Ed. Donath. (Mont. Rundsch. 1916,

Bd. 8, S. 1 und 32.) u

Die Lage der Kohlenindustrie in den Jahren 1912-1915. Bertels-

mann und Hörmann. (Chem.-Ztg. 1916, S. 266, 280.)

Über die Kohlenwasserstoffe der Steinkohle. A. Pictet und

O. Kaiser. (Chem.-Ztg. 1916, S. 211.)

20. Organische

Über die Beurteilung von Generatorgasanalysen auf Richtig-

keit. F. Hoffmann. Verf. gibt ein Verfahren zur Beurteilung der

Richtigkeit der Generatorgasanalysen an, wobei mit Hilfe von Formeln

das Generatorgas in einen Entgasungs- und einen Vergasungsanteil zer-

legt wird. Der Vergasungsanteil, für sich als selbständiges Ganzes be-

trachtet, wird mit Hilfe weiterer Formeln oder auch einfacher, mit Hilfe

eines beigegebenen Diagramms daraufhin untersucht, ob und in welchem

Maße seine prozentische Zusammensetzung von der durch die von der

volumetrischen Konstitution vorgeschriebenen abweicht. Der Grad der

Abweichung gestattet, je nach den vorliegenden Daten, ein Urteil darüber

abzugeben, ob die Analyse als richtig, zweifelhaft oder falsch zu be-

trachten ist. (Ztschr. angew. Chem. 1916, Bd. 29, I, S. 41 u. 54.) cs

Mit Leucht- oder Generatorgas oder durch direkte Feuerung

beheizter rotierender Glüh- und Härteofen für ununterbrochenen

Betrieb und mit Luftabschluß. Klas Erik Verner Johansson.

Die Abbildungen zeigen ein Ausführungsbeispiel eines Glühofens mit

selbsttätiger Beschickung und Entleerung im Längsschnitt und in Seiten-

Über Kohlenersparnis. O. Binder. (Seifenfabr. 1916, Bd. 36, ansicht. In dem Ofen 1 rotiert die in den Lagern 2 und 3 ruhende

S. 127-128.) r

American
Zerdrück- und Fördervorrichtung für Asche.

Engineering Company, Maschinenfabrik , Philadelphia, V. St. A.

- In einer tiefen taschenförmigen Mulde zwischen Rostvorlage und

Feuerbrücke ist ein treppenförmiger Schieber eingebaut, welcher mittels

gelenkiger Verbindungsglieder durch eine Kurbel auf Rollen hin und

her bewegt wird und gegen eine Widerlagerplatte an der Rostvorlage

wirkt, welche mittels Hubscheiben vor- und zurückbewegbar und in

jeder Stellung feststellbar ist. (D. R. P. 293431 vom 5. Juli 1914.) i

Vorrichtung zum Löschen von Koks mit geringen Wasser-

mengen unter Benutzung eines drehbar gelagerten Löschtroges.

Theodor Lucan. Zur Ermöglichung einer vollständigen oder

mehrmaligen Umdrehung des Löschtroges ist der Löschtrog an seinem

Umfang geschlossen und an beiden Stirnseiten mit Öffnungen zum

Einfüllen und Entleeren des Kokses und außerdem an einem Ende

mit einer Vorrichtung zum einseitigen Hochziehen des Löschtroges in

eine schräge Lage versehen. Dabei schwingt der Trog um ein am

anderen Ende vorgesehenes Kreuzgelenk, durch welches auch das Be-

rieşelungswasser zugeführt wird. Zum Hochziehen des Löschtroges

an einem Ende ist ein ihn von unten umfassender Bügel vorgesehen,

welcher zum Entleeren des Troges hochgezogen, vor dem Lösch-

vorgang jedoch so weit gesenkt werden kann, daß er den Löschtrog

nicht mehr berührt. (D. R. P. 293 827 vom 14. Februar 1915.) i

Ausnutzung des Kokses als Heizstoff. Durchgreifende Gasheizung.

Tunlichste Gaszuleitung von den Kohlenförderstellen aus. Alex. Nau-

mann. (Chem.- Ztg. 1916, S. 285.)

Funkenfangender Rauchkammereinsatz aus gelochtem, zickzack-

förmig gebogenem Blech. J. C. Strollerz , Osterode a. Harz. Da-

mit die Funken in der Zugrichtung, nicht in gerader Richtung durch die

Löcher der Einsätze zum Schornstein fliegen können, sind nach vorliegen

der Erfindung unter Verzicht

auf das Stanzen und Abbiegen

von Lappen neben den Löchern

die Lochweite und die Dicke

des Bleches a sowie der Nei-

gungswinkel seiner Zickzack-

flächen gegen die Zugrichtung so

gewählt, daß die in der Zug-

richtung (Pfeil z) in die Löcher /

eintretenden Funken stets auf einen Teil der Lochleibung treffen . Da-

durch werden die Funken aus der Zugrichtung nach der Rauchkammer-

wand abgelenkt, verlieren an Geschwindigkeit und kühlen sich ab.

(D. R. P. 293817 vom 12. November 1913.)

MM

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 307.

i

Retorte 4 , welche ihren Antrieb durch die Schnecke 5 und das

Schneckenrad 6 erhält. Eine Auffangvorrichtung 7 an der Retorte

15.

Fig.1
Fig.2

10

18

nimmt die zu glühenden Werkstücke auf. Eine Transportschnecke 15

bewegt das Stückgut in der Retorte entlang. Das mit der Auffang-

vorrichtung 7 versehene Ende der Retorte 4 steht in dichter Verbindung

mit dem Behälter 9, aus welchem bei jedesmaliger Umdrehung der

Retorte eine Anzahl Werkstücke entnommen wird. Der Behälter 9 steht

mit dem Vorratsbehälter 10 (Fig. 2) in Verbindung, welchem sich der

Nachfüllbehälter 11 anschließt. Eine ausbalancierte Klappe 13 trennt

beide Behälter. Ein Schieber 14 (Fig. 2) regelt die Menge der in die

Auffangvorrichtung zu befördernden Werkstücke. Die Räume 9 und

10 sind durch einen biegsamen Metallschlauch 29 verbunden , damit

die Ausdehnung der Metallteile durch die Erwärmung nicht auf den

Vorrats- und Nachfüllbehälter 10 und 11 übertragen werde. Nach Ab-

nahme des Deckels 12 wird der Nachfüllbehälter 11 mit Werkstücken

gefüllt und wieder verschlossen. Nach Öffnen der von außen zu be-

tätigenden Klappe 13 fallen die Werkstücke in den Vorratsraum 10.

Dies wird so lange fortgesetzt , bis der Raum 10 mit Werkstücken

gefüllt ist . Aus dem Raum 10 gelangen nach Maßgabe der Einstellung

des Schiebers 14 eine Anzahl Werkstücke in den Auffangraum 9, von

wo sie durch die Schnauze 7 entnommen werden. Bei jeder Um-

drehung der Retorte wiederholt sich dieser Vorgang. Durch die im

Innern der geheizten Retorte 4 angeordnete Transportschnecke 15 ge-

langen die Werkstücke , nachdem sie auf ihrem Wege geglüht worden

sind , in das Abfangrohr 16 und von dort in den Sammelbehälter 18
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Dampf zu den Rohren h¹ in den Kocher a versehen ist. Die Gefäße

des Wasserreinigers werden nach Bedarf mit etwaigen Chemikalien ver-

sehen. Der Schwimmer s stößt beim Steigen an den Anschlag s¹,

wird alsdann durch in ihn einfließendes Wasser beschwert und sinkt,

während der Wasserspiegel im Behälter k noch steigt. Durch den

Heber s² wird der Schwimmer s bei Entleerung des Behälters k wieder

entlastet. (D. R. P. 293 683 vom 30. Januar 1914.) i

(Fig. 1 ), aus welchem sie nach Öffnen des Schiebers 20 und Schließen

der Klappe 19 von Zeit zu Zeit entleert werden. (D. R. P. 293 797 vom

28. August 1915.)
i

Drosselspule zur Vorschaltung vor elektrische Öfen. Aktie-

bolaget Elektriska Ugnar, Stockholm . Ein oder mehrere Eisen-

kerne sind ohne elektrische Wicklung in magnetischem Nebenschluß

mit den Eisenkernen verbunden , welche die mit dem Ofen in Reihe

geschaltete Wicklung tragen. Die Drosselspulen 1, 1a sind auf einem

Eisenkern 2 angebracht, wel-

cher drei Schenkel a, b und c

besitzt. Von diesen hat der

mittlere b keine Wicklung,

während der eine Außen-

schenkel a mit doppelt so

vielen Windungen gewickelt

wird wie der andere c. Da das

durch die eine oder andere

Wicklung erzeugte magne-

tische Feld durch den mitt-

leren Eisenkern fließen kann,

so kann die andere Wicklung

ohne Übelstände kurz ge-

schlossen werden. Es kann

somit eine Dreistufenregelung

durch Kurzschließen der einen

oder anderen Wicklung oder

b

beider Wicklungen gleichzeitig erreicht werden, wozu

nur zwei Schalter 3 und 4 erforderlich sind. Von diesen

kann der eine als Maximalschalter ausgebildet werden.

Man erzielt dadurch, daß, wenn eine zu hohe Belastung,

in dem Ofen entsteht und der Maximalschalter infolge-

dessen geöffnet wird, die Belastung begrenzt wird, ohne

daß der Strom durch den Ofen unterbrochen wird. Man kann noch

Schalter 8 und 9 mit den Wicklungen in Reihe einsetzen, mittels welcher

die Stromkreise durch die Wicklungen unterbrochen werden können.

Diese Schalter werden mit den Schaltern 3 und 4 mechanisch ver-

bunden, so daß . beispielsweise beim Kurzschließen der Wicklung 1

durch Schließen des Schalters 3 der Schalter 8 geöffnet und somit der

Kurzschlußstromkreis gleichzeitig unterbrochen wird und umgekehrt.

In der Abbildung ist ein Transformator mit Primärwicklung 5 und

Sekundärwicklung 6 dargestellt, welcher die Elektroden 7 speist. (D. R. P.

293761 vom 8. Dezember 1915.)
i

Wasserreiniger mit oberem Einlaufgefäß und unterem Heiz-

gefäß (Kocher). Ernst Claußen, Hagen i. Westf. Dieser Wasser-

reiniger unterscheidet sich dadurch von den bisherigen , daß der den

Abfluß aus dem Kocher steuernde , im oberen Einlaufgefäß sich be-

findende Schwimmer , nachdem er bei steigendem Wasserstande im

Einlaufgefäß den Abfluß aus dem Kocher schnell geöffnet hat , die

Schließbewegung des Kocherauslaẞorgans bereits einleitet , ehe der

g
a

t

4-0

Höchstwasserstand imim oberen

Behälter, d. h. im Einlaufgefäß,

erreicht ist. Der Kocher a besitzt

einen Schlammsammler b mit Ab-

laẞ c und einen Abfluß d mit

Hahn f. Ein am Küken des

Hahnes ƒ befindlicher Hebel ist

mit einer Zugstange t¹ gelenkig

verbunden, welche zu einem ge-

wichtsbeschwerten Hebel t führt,

der mittels eines Tragarmes am

Einlaufgefäß k drehbar gelagert

und mit einem Schwimmer s ver-

bunden ist. Der Schwimmer s

ist hohl , an seiner Decke mit

einer Öffnung versehen und mit

einem Abflußhebel s2 ausgestattet.

Am Einlaufgefäß k ist ein An-

schlag s¹ für die Bewegung

des Schwimmers vorgesehen.

Zwischen dem Einlaufgefäß und

dem Kocher a liegt ein Ver-

bindungsrohr mit einem Hahn i, dessen Küken durch Gestänge mit

einem Hebel p¹ verbunden ist, dessen freier Arm durch einen Schlitz

in der Stange m¹ eines Schwimmers m im Einlaufgefäß k ragt. Das

Gestänge des Hebels p¹ ist ferner mittels Schlitzverbindung mit dem

Küken eines Hahnes p im Zulaufrohr r verbunden. Im Kocher a be-

findet sich ein Schwimmer g, welcher mittels eines am Kocher drehbar

-

Dampfkessel mit Vordampfer für das Zusatzspeisewasser.

Winkelmann. Während die bisher benutzten, im wesentlichen aus der

Evaporatorkonstruktion der Seedampfer hervorgegangenen Verdampfer zur

Erzeugung von reinem, kesselsteinfreiem Zusatzspeisewasser unabhängig

vom Dampfkessel betrieben wurden, und zwar ausnahmslos mit Dampf,

also einem nicht sehr billigem Wärmemittet, ist man heute bestrebt,

die ungenügende Wirtschaftlichkeit durch Einbau der Verdampfvor-

richtung unmittelbar in die Kesselzüge zu erhöhen. Für die Beheizung

des Verdampfers werden den Gasen ungefähr 20 % der vom gesamten

Kessel aufgenommenen Wärme entzogen , so daß der Verdampfer bei

einer Zusatzwassermenge von etwa 5% für 4 Kessel gleicher Größe

ausreicht. (Braunkohle 1915, Bd. 14, S. 545-546.) rl

berg.

Gewinnung von durch Beheizung mit Dampf gereinigtem Frisch-

und Kondenswasser und des dabei entstandenen Dampfwassers als

Dampfkesselspeisewasser. Christian Hülsmeyer, Düsseldorf- Grafen-

Das zu reinigende Wasser steht unter dem unmittelbaren Druck

des Heiz- oder Kesseldampfes. Rohwasser und hilfsweise auch Kondens-

wasser werden durch den Beheizung behälter geführt, und das an den

Heizflächen der Wasserbehälter sich bildende Kondensatwasser wird ge-

trennt gewonnen. (D. R. P. 293071 vom 24. Mai 1914.)
i

Kesselspeiseventil in Verbindung mit einem Ventil zum Aus-

lassen des Wassers aus der Druckleitung bei abgesperrtem Speise-

ventil. Knorr- Bremse Akt.- Ges. , Berlin-Lichtenberg. - Zwischen

dem Speiseventil und dem Auslaẞventil ist ein nach letzterem schließendes

Rückschlagventil angeordnet. (D. R. P. 292965 vom 18. August 1915.) i

Wasserröhrenkessel mit den Ober- und den Unterkessel ver-

bindenden Röhrenbündeln und auf die ganze Länge der Kessel

verteilten Rücklaufröhren , welche in einem von dem Hauptstrom

der Heizgase abgetrennten Wärmeschutzraum abgetrennt sind.

Josef Weishäupl , Zürich. Der Schutzraum ist mit einem Abzug

für eine ständige Entlüftung versehen und steht mit dem Raum der

abziehenden Heizgase in Verbindung. Er ist gegen den Kesselheizraum

vollständig abgeschlossen und steht durch einen Kanal mit der Außen-

luft und durch einen zweiten Kanal mit dem Raum unter dem Rost

in Verbindung. (D. R. P. 292993 vom 9. Oktober 1913. )
i

Wasserstandsanzeiger für Dampfkessel. Friedrich Weidig und

Wilhelm Wölfer, Schlettau bei Halle a. S. Der Wasserstandsanzeiger

ist mit einer Schreibvorrichtung versehen, welche das Öffnen und

Schließen seiner Ablaßorgane selbsttätig aufzeichnet. (D. R. P. 293204

vom 4. Januar 1914.)
i

Vorrichtung zur Regelung des Kesseldrucks, wobei eine durch

den Kesseldruck beeinflußte Regelvorrichtung den Luftzutritt zur

Feuerung regelt. Ernst Danneberg, Berlin. Beim Übersteigen

des zulässigen Kesseldruckes wird mittels eines vom Dampfdruck be-

einflußten Reglers so lange ein die Kondensation des Dampfes, be-

wirkender Hilfsluftstrom über den Heizkörper geführt, bis eine Dämpfung

des Feuers infolge Dämpfung des Luftzutrittes eingetreten ist. (D. R. P.

293170 vom 17. März 1915.) i

-

Verhinderung von Kesselsteinabscheidungen bei Lokomotiv-

kesseln. Knorr - Bremse, Akt. - Ges. , Berlin - Lichtenberg. Im

Wasserraum des Kessels ist nahe hinter der Frischwasserzuführungs-

stelle a und der Anschlußstelle d einer aus dem Kesselboden abzwei-

genden Umlaufsleitung c ein Wehr b angeordnet, so daß das in den

Kessel eingeführte Frischwasser zunächst dem Umlauf zugeführt wird.

Hierdurch wird die na-

türliche Strömung des

Wassers am Boden

des Kessels entlang

unterbrochen und der

etwa am Boden des

Kessels abgelagerte

Kesselstein durch das

aus dem Umlauf in den Kessel strömende Wasser über das Wehi

wieder der Umlaufsleitung zugeführt. Das Umlaufrohr c ist am hinteren

Kesselteil bei e mit dem Teil des Kessels verbunden, welcher infolge

der unmittelbaren Nähe der Feuerbüchse der größten Erhitzung aus-

gesetzt ist. In das Umlaufsrohr sind ein Schlammabscheider ƒ und

eine Umlaufspumpe g eingeschaltet. Das aus den Stutzen a fallende

und sich erwärmende Wasser wird durch die Umlaufspumpe g durch

die Mündung d des Umlaufsrohres gesaugt und dem Schlammabscheider

gelagerten Hebels mit einer Steuervorrichtung h für den Zutritt von ¿
zugeführt. (D. R. P. 293725 vom 27. Januar 1914.)
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Das Fassungsvermögen einer Quarzschale fürWärmeübertragung.

W. K. Lewis. Wurde eine Quarzschale in einem Gasofen erhitzt, so

zeigte sich, daß ihr Fassungsvermögen für Wärmeübertragung durch

die Summe zweier meßbarer Werte ausgedrückt werden kann, des

Wärmeleitungswertes, der proportional zum Temperaturunterschied steht,

uud des Strahlungswertes, der proportional zum Unterschied zwischen

den vierten Potenzen der Temperaturen ist. (Journ. Ind. Eng. Chem.

1915, Bd. 7, S. 410.)

-

sm

Drehbarer Formentisch für Glaspressen. Glasmaschinenfabrik gerichteten Gebläses ist ganz einfach. (Journ . Ind. Eng. Chem. 1915,

System Jean Wolf G. m. b. H. , Brühl, Bez. Cöln. Der beispielsweise Bd. 7, S. 426.)

für vier Preßformen a eingerichtete Revolvertisch b ist auf einem breiten

niedrigen Fuß c mit Zapfen d und breiter ringförmiger Lauf- und Stütz-

fläche ƒ mittels Kugeln gelagert, wodurch er bei jeder Glaspreßmaschine

ohneweiteresVerwendungfinden kann,

indem er mit seinem breiten Fußlager

auf den gewöhnlichen Tisch der Ma-

schine gestellt wird. Der Revolvertisch

wird von vorn vor die beiden zut

Führung des Preßstempels dienenden

Säulen der Preßmaschine gestellt und

kann dann so gedreht werden, daß

die Preßformen a nacheinander unter

den Preẞstempel zu stehen kommen.

Eine Kugel h, welche auf

einem durch eine Feder

gestützten Bolzeni in einem

festen Gehäuse k ruht und

dadurch von unten gegen

den Tisch b gedrückt wird

und an diesem entlang rollt,

sowie an der unteren Seite

des Tisches b in der Lauf-

bahn der Kugel h bei den

Preßformen a angebrachte

Vertiefungen, in welche die

Kugel h einfällt, sobald

eineForm genau unter dem

Preßstempel der Maschine

steht, dienen zur Fest-

stellung des Revolvertisches

in jeder Arbeitslage. Die

h

Böden der Preßformen sind mit einem Stempel m mit Schleifrolle n

versehen. An dem breiten Fuß c des Revolvertisches ist eine Gleit-

bahn o angebracht, auf welche die die Formböden / tragenden Stempel

mittels der Schleifrolle o auflaufen. Hierdurch werden die fertigge-

preßten Glaskörper nach einer kurzen, zur Abkühlung dienenden Pause

selbsttätig aus den Preßformen geschoben. (D. R. P. 293801 vom

18. Dezember 1915.) i

Flaschenblasmaschine zur Erzeugung nahtloser Flaschenkörper

mit Blasepumpe und Einrichtung zum Drehen der Kopfform oder

Fertigform. Fr.Wilhelm Kutzscher, Glasformen-und Maschinen-

fabrik, Deuben-Dresden. Diese Blasmaschine beeinflußt mit dem

Glasmotz-Ausblaszylinder verbundene Mechanismen und erteilt diesen

eine schwingende Bewegung, welche sich auf die Form oder Kopf-

-

zange überträgt, um zu verhüten , daß sich Formnähte an der auszu-

blasenden weichen Glasmasse abzeichnen. (D. R. P. 293 579 vom

28. Mai 1915.)

-

i

Verfahren, um rohrförmigen Körpern aus Glas oder anderen

in erhitztem Zustande plastischen Massen durch Wiedererhitzen

und Nachformen eine genau vorgeschriebene Innengestalt zu geben.

Karl Küppers , Aachen. Der nachzuformende Körper wird auf

einen der herzustellenden Innengestalt entsprechenden Formkern ge-

bracht, auf diesem Kern bis zur ausreichenden Erweichung erhitzt und

darauf zum Anschmiegen an den Formkern gebracht. Die Erwärmung

zwecks Erweichung auf dem Kern wird allmählich voranschreitend vor-

genommen, unter gleichzeitigem entsprechenden Voranschreiten des

z. B. durch äußeren mechanischen Druck erfolgten Anschmiegens. Der

den Formkern einschließende rohrförmige Körper kann auch zwecks

Erzeugung des zum Anschmiegen erforderlichen Außendruckes mehr

oder weniger luftleer gemacht werden ; oder man kann ihn unter

Drehung um seine Längsachse auf dem Formkern durch eine Wärme-

vorrichtung auch ohne Entlüftung niederschmelzen . Die Formkerne

können mit Unebenheiten, z. B. erhabenen oder vertieften Zeichen ver-

sehen sein, welche sich auf der Innenfläche des auf den Kern nieder-

geschlagenen rohrförmigen Körpers abformen ; auch können sie zerleg-

bar sein. (D. R. P. 292737 vom 10. September 1912.) i

Das Sandgebläse für die Zeichnung von Glaswaren. G. Spitzer

und L. S. Trachsel . Die Verff. empfehlen zur Zeichnung großer

Mengen von Glaswaren die Benutzung eines Sandgebläses als ein Ver-

fahren , das rasch, sparsam und dauerhaft arbeitet. Die Handhabung

des näher beschriebenen , für den genannten Zweck besonders ein-

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 309.

Ein neuer Apparat zur gewichtsanalytischen Bestimmung von

Mörtelfeuchtigkeit. K. Trautwein. Das Verfahren von EMMERICH ¹)

wurde vereinfacht. Statt des umfangreichen Vakuumtrockenschrankes

wird ein einfaches Aluminiumgefäß von flacher Schüsselform benutzt,

das mittels Gummiring, Deckelplatte und Klemmschrauben luftdicht ver-

schließbar ist; von 20 cm Durchmesser und 5 cm Höhe , vermag es

4 Mörtelproben in Nickelschalen aufzunehmen. In einem entsprechend

geformten Wasserbade wird es erwärmt, während durch eine Wasser-

strahlpumpe, die an ein in der Deckelplatte befindliches Saugrohr an-

geschlossen wird , Vakuum erzeugt wird. Außerdem steht mit dem

Gefäßinnern ein Rohr mit haarfeiner Bohrung in Verbindung, das beim

Evakuieren durch ein aufgelegtes Gummiplättchen sich schließt, nach

Beendigung des Versuches durch Abziehen dieses Plättchens zum Druck-

ausgleich geöffnet wird. Die Bestimmung erfordert nur 10-20 Min.

(Arch. Hyg. 1915, Bd. 84, S. 283.) sp

Vorrichtung zur Herstellung stirnseitig geschlossener Hohl-

ziegel. Marion Schleuning geb. Rosenplaenter, Berlin- Friedenau.

Zur Erzeugung von Vollstrangstücken ist innerhalb des Mundstückes

ein Hohlkörper gelagert , welcher am vorderen Ende mit Einschnitten

versehen ist. (D. R. P. 293 303 vom 3. April 1910, Zus. zu Pat. 286940.) i

Schneckenflügel für Strangpressen der keramischen Industrie

mit nabenlosem vorderem Flügel . Max Gairing und Joseph

Gairing , Stuttgart. Die Flügelenden greifen über die Mittelebene

hinaus und übergreifen sich gegenseitig. (D. R. P. 293123 vom

14. Oktober 1913.) i

--

Betonrohrverbindung. Wilson Re - Enforced Concrete Co.,

Nebraska City, V. St. Amer. Die Verbindung erfolgt durch Einfüllen

eines zähflüssigen oder plastischen Bindemittels in Kanäle, welche durch

je zwei von den Rohren vorspringende Flanschenpaare in der Weise

gebildet werden , daß jedes Flanschenpaar einen Kanal begrenzt. (D.

R. P. 293 293 vom 28. Dezember 1913.)

Das Fleming - Staubfangsystem. W. C. Hanna.

1916, S. 175.)

(Chem.-Ztg.

Herstellung eines wasserundurchlässigen Zementes von hoher

hergestellten Zement wird während der Vermahlung der Klinker ein

Festigkeit. Willy Giese , Cöthen i . A. - Dem in üblicher Weise

geringer Prozentsatz von flüssigem Natrium- oder Kaliumsilicat und eine

geringe Menge einer geeigneten Calciumverbindung, am besten Calcium-

chlorid oder -carbonat, letzteres in Form von Kalkstein, Kreide, Dolomit

oder dergleichen, zugesetzt. Hierdurch soll veranlaßt werden, daß in

dem Zement während der Abbindung chemische Reaktionen vorgehen,

bei denen sich die genannten Alkalisilicate chemisch mit Bestandteilen

des Zementes verbinden, wodurch eine das Wasser nur schwer durch-

lassende Masse von Calciummetasilicat CaSiO3 oder Calciumorthosilicat

CaSiO, gebildet wird. Der Zusatz der Calciumverbindung erhöht die

durch das Alkalisilicat verminderte Druck- und Zugfestigkeit wieder.

Bei einem Zement mit 2,5 % Alkalisilicat und 2,5 % Calciumchlorid oder

-carbonat soll die Wasserdurchlässigkeit auf 1/10 derjenigen des ursprüng-

lichen Zementes vermindert werden, während gleichzeitig die Zug- und

Druckfestigkeit noch wesentlich gesteigert werden soll . (D. R. P. 293715

vom 16. März 1915.) i

Die Bestandteile der Portlandzementklinker. G. A. Rankin. ----

Im wesentlichen besteht ein gut gebrannter Klinker aus den 3, in einem

gewissen Gleichgewicht zueinander stehenden Verbindungen 3CaO,

SiO2, 2 CaO . SiO2 und 3 CaO . Al2O3. Sobald während des Brennens

kein vollständiges Gleichgewicht dieser Verbindungen erreicht wird,

wie es ja im Betriebe stets der Fall ist , so treten noch in kleinerer

oder größerer Menge zwei andere Verbindungen hinzu, nämlich CaO

und 5 Ca0.3 Al2O3. Je näher die Zusammensetzung der Klinker oben-

genanntes Gleichgewicht erreicht , desto besser ist der fertige Zement.

MgO und Eisenoxyd scheinen die Entstehung der 3 Hauptbestandteile

der Zementklinker wenig zu beeinflussen . (Journ . Ind. Eng. Chem. 1915,

Bd . 7, S. 466.)

1) Arch. Hyg. , Bd. 14, S. 243.

sm
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Darstellung von Kohlenwasserstoffen und deren Derivaten.

Badische Anilin- und Soda- Fabrik. — Man behandelt die Oxyde

des Kohlenstoffs mit Wasserstoff oder wasserstoffreichen Verbindungen,

wie Methan, oder mit Gemischen beider oder anderen Gasen in Gegen-

wart von Katalysatoren, wie z. B. Cer, Chrom, Kobalt, Mangan, Molybdän,

Osmium, Palladium , Titan, Zink bezw. Oxyden oder sonstigen Verbindungen

derselben, unter höheren Drucken. Man erhält je nach der Natur des

Katalysators und den Arbeitsbedingungen flüssige Kohlenwasserstoffe ge-

sättigter und ungesättigter Natur, Alkohole, Aldehyde, Ketone, Säuren usw.

(D. R. P. 293787 vom 8. März 1913.) r

Darstellung von Aluminiumalkoholaten.
Farbwerke vorm.

Meister Lucius & Brüning. An Stelle des im D. R. P. 286596¹)

verwendeten Athylalkohols werden die höheren Homologen auf Alu-

miniummetall bei Gegenwart sehr geringer, nur katalytisch wirkender

Mengen Quecksilber zur Einwirkung gebracht. Man leitet die Reaktion

mit einem Teil des notwendigen Aluminiummetalls ein und setzt den

Rest des Aluminiums gemäß dem Fortschreiten der Reaktion nach und

nach zu. (D. R. P. 293613 vom 24. Dez. 1913, Zus. zu Pat. 286596.) r

Die Herstellung von Weinsteinrahm. O. Best. (Chem.-Ztg.

1916, S. 176.)

-

Herstellung einer Quecksilberchloramidoglycerinverbin ' ung.

Dr. Bernhard Börner, Hannover. Eine Lösung von Quecksilber-

chlorid wird in Glycerin bei Gegenwart von Wasser mit Ammoniak

gefällt oder frisch gefälltes wasserhaltiges Quecksilberamidochlorid mit

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 271. ¹) Ebenda 1915, S. 350.

Glycerin mit oder ohne Druck und Wärme behandelt. (D. R. P. 293692

vom 14. März 1913.)

--

Herstellung von Kondensationsprodukten aus «- oder ẞ-Naphthol

bezw. deren Sulfosäuren. Deutsche Koloniale Gerb- und Farb-

stoff-Gesellschaft m. b. H. — Oxynaphthalinsulfosäuren werden

unter Anwendung eines Überschusses von Phosphoroxychlorid auf

höhere Temperatur erhitzt. (D. R. P. 293693 vom 1. Oktober 1913,

Zus. zu Pat. 293042.¹) r

Herstellung von Kondensationsprodukten aus 1- oder 2-Amino-

naphthalinmonosulfosäuren und Formaldehyd. Deutsche Koloniale

Gerb- und Farbstoff- Ges. m. b. H. — Man läßt 1 Mol. Formaldehyd

oder die entsprechende Menge eines formaldehydabspaltenden Stoffes auf

2 Mol. einer heteronuclearen 1- oder 2 -Aminonaphthalinmonosulfo-

säure oder deren Salze in wässrigen Lösungen bei gewöhnlicher Tem-

peratur einwirken. (D. R. P. 293640 vom 14. August 1913.) r

Darstellung von Aminoanthrachinonsulfo- und -carbonsäuren .

Actien-Gesellschaft für Anilin - Fabrikation. Man kondensiert

Halogenanthrachinonsulfo- und -carbonsäuren mit Arylsulfamiden und

spaltet in den zunächst gebildeten Arylsulfaminoanthrachinonsulfo- oder

-carbonsäuren den Arylsulforest ab. (D. R. P. 293 100 v. 3. Juni 1914.) r

Darstellung von Brom-c-oxyanthrachinonen. Farbwerke vorm.

Meister Lucius & Brüning. Man läßt Brom in Gegenwart von

Bromwasserstoffsäure bindenden Mitteln auf & Oxyanthrachinone ein-

wirken. (D. R. P. 293694 vom 13. Dezember 1913.)

1) Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 272.

25. Firnisse. Harze. Kautschuk.*)

―

Dracorubin als Reagens für Lösungsmittel in der Farben- und

Lackindustrie. Fr. Frank und Ed. Marckwald. Verf. haben die

Beobachtung von KARL DIETERICH über das Verhalten des Farbstoffes

von Drachenblutharz gegen verschiedene Lösungsmittel, insbesondere

für die für die Farben- und Lackindustrie wichtigen, erweitert und sind

dabei zu praktisch gut verwendbaren Resultaten gekommen, die sie in

Tabellen anführen. (Farben-Ztg. 1916, Bd . 21 , S. 629.) fz

Über die Zusammensetzung von Sikkativen. L. G. Radcliffe

und C. W. Palmer. (Seifensieder-Ztg. 1916, Bd. 43, S. 54.) r

Lack. Oskar Mosebach. - Kurze Abhandlung über die Viel-

seitigkeit der Verwendungsmöglichkeiten des Lackes und dessen dadurch

bedingte volkswirtschaftliche Wichtigkeit. (Farben-Ztg. 1916 , Bd. 21 ,

S. 496.) fz

Physik und Chemie der für die Lackfabrikation wichtigsten

Harze. (Farben-Ztg. 1916, Bd. 21 , S. 325.) fz

Über die Widerstandsfähigkeit neuerer Emaillen und Lacke

gegenüber chemischen Agentien. Krumbhaar. (Farben-Ztg. 1916,

Bd. 21 , S. 366.) fz

Fortschritte der Harzgewinnung in Preußen. Wilhelm

Storandt. (Farben-Ztg. 1916, Bd. 21 , S. 498.) fz

Persisches Galbanharz. Prosper H. Marsden. (Pharm. Journ .

1915, 4. Reihe, Bd. 41 , S. 356--358.) r

Über die Kalk-Harzseife undNebensubstanzen des amerikanischen

Kolophoniums. Ludwig Paul. (Seifens.- Ztg. 1916, Bd . 43, S. 78—79.) r

Die Harzkitte. K. Robaz. Beschreibung der Fabrikation,

Eigenschaften usw., sowie Angaben von Rezepten. (Farben-Ztg. 1915,

Bd. 21 , S. 147.) fz

Teilweise Ausscheidung des in vulkanisierten Kautschukabfällen

enthaltenen gebundenen Schwefels. Dr. Werner Esch , Hamburg.

Der vulkanisierte Kautschuk wird zunächst in Krümelform gebracht.

Diese Krümel werden durch Auskochen mit Natronlauge o. dgl. vom

freien Schwefel befreit. Die Lauge wird abfiltriert oder abgeschleudert,

sodann werden die laugenfeuchten Krümel durch Kochen in Phenolen

oder Kresolen gelöst. Nach erfolgter Lösung wird Natronlauge o. dgl.

zugegeben, wobei eine gleichmäßige Emulsion entsteht, welche nötigen-

falls filtriert wird. In diese Emulsion werden Zink- oder Aluminium-

späne oder andere mit Natronlauge Wasserstoffgas entwickelnde rohe

Metallspäne eingeführt, worauf man bis zum Aufhören der intensiven

Schwefelwasserstoffentwicklung erhitzt. Es entstehen hierbei aus dem

zuvor vulkanisiert gewesenen Kautschuk Kohlenwasserstoffe, welche

niedriger polymerisiert sind als der normale Handelskautschuk und

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 280.

-

r

welche daher, zumal bei längerem Kochen , acetonlöslich , weich und

klebrig, rasch verharzend und verderblich sind. In die Emulsion des

Kautschukdepolymerisats leitet man Kohlensäure o . dgl. ein , um da-

durch eine phenolhaltige und eine wässrige Schicht zu bekommen,

welche nach dem Absitzen mechanisch getrennt werden. Zwecks Ge-

winnung des Kautschukdepolymerisats behandelt man die phenolhaltige

Schicht entweder mit Alkohol oder besser mit Wasserdampf bei ver-

mindertem Druck. Die erhaltene Paste wird getrocknet und mit

Natriummetall o. dgl. polymerisiert, wodurch sie in guten Kautschuk

übergeführt werden soll. Man kann auch direkt auf schwach er-

wärmter Mischwalze Natrium einwalzen, worauf man das Gemisch im

Brutschrank noch weiter verfestigen kann. Das Natrium wird hernach

ausgewaschen. Das hinterbleibende Fell ist gewaschenen Rohgummi-

fellen sehr ähnlich und nach dem Trocknen als ein guter Rohgummi zur

Herstellung vulkanisierter Kautschukwaren verwendbar. Beispielsweise

wird 1 kg alter Kraftfahrzeugreifen zunächst geschrotet, dann durch

Blasen von den Fasern befreit , in feinste Krümelform gebracht, mit

mindestens 6 kg 10%iger Natronlauge zur Entfernung des freien

Schwefels ausgekocht oder in Extraktionsapparaten mit 10%igem Am-

moniak extrahiert. Zur Entfernung des Extraktionsmittels wird der

Kautschukabfall auf einer Filterpresse abgesaugt und mit Wasser nach-

gewaschen. Die so entschwefelten Krümel werden in einem Extraktions-

apparat mit auf den Siedepunkt erhitzten Phenolen oder Kresolen (etwa

6 kg) extrahiert, wobei man zugleich festes Ätznatron zusetzt, wodurch

das aus den Krümeln ausgetriebene Wasser im Extrakt festgehalten

wird. Dem Extrakt werden 6 kg 10%ige Natronlauge zugegeben, wo-

durch eine leicht bewegliche Extraktion entsteht. In diese Emulsion

trägt man 200 g Aluminiumspäne ein und erhitzt bis zum Aufhören

der Schwefelwasserstoffentwicklung, worauf man Kohlensäure einleitet.

Dadurch zersetzt sich die Emulsion, und es ergibt sich nach einigem

Stehen eine wässrige Laugenschicht und darüber eine Phenol- oder

Kresolkautschuklösung. Letztere wird abgezogen und im Vakuum mit

Wasserdampf abdestilliert. Die zurückbleibende Kautschukpaste wird

trocken gewalzt und alsdann mit 5% ihres Gewichtes an Natriummetall

verwalzt, welches die letzten Wasserreste an sich reißt. Die Mischung

wird darauf 2 Tage im Brutschrank bis 80 ° C. gehalten und dann

wie Rohgummi ausgewaschen und getrocknet. (D. R. P. 293 496 vom

7. November 1912.) i

Die Prüfung von Kautschukwaren im Bureau of Standards.

Die umfangreiche Abhandlung enthält zunächst eine kurze Schilderung

der Fabrikationsverfahren von Kautschukwaren. Sodann werden in

ausführlicher Weise die mechanischen und chemischen Prüfungsverfahren

beschrieben, wie sie im BUREAU OF STANDARDS benutzt werden.

(Circular Bur. of Stand. 1915, Nr. 38, S. 1-89.)
kr

Verlag der Chemiker-Zeitung Otto v. Halem in Cöthen (Anhalt). Druck von August Preuß in Cöthen (Anhalt).
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7. Nahrungs- und Genußmittel. Futtermittel. Gerichtliche Chemie.*)

Über den Ausmahlungsgrad des Roggenmehles. I. Gerum.

Zur Feststellung des Ausmahlungsgrades wird bisher neben dem

Pekarisieren der Gehalt an Asche oder Fett oder Stickstoff usw. heran-

gezogen, wogegen es sich empfiehlt, anstelle dieser Einzelbestandteile die

gesamte Nichtstärke zu Grunde zu legen, die durch Bestimmung der

Stärke erhalten wird, wofür sich das Verfahren von LEHMANN und

SCHOWALTER ¹) sehr geeignet erwies. Durchschnittlich entspricht 1 %

Nicht-Stärke etwa 1,8 % Ausmahlung; jedoch schwanken diese Werte

nach Herkunft und Art des Roggens. (Ztschr. Unters. Nahrungs- u.

Genußm. 1916, Bd. 31 , S. 176.)

-

kt

Vakuumtrockner für schaufelbare Substanzen (Getreide usw.).

J. E. Brauer-Tuchorze. (Chem. Appar. 1916, Bd. 3, S. 50-51 .) r

Zur Bestimmung des Kohlendioxyds in Backpulvern und in

Carbonaten. H. W. Brubaker. Die Methode besteht darin, daß

man das frei gewordene Kohlendioxyd sein eignes Volumen einer ge-

sättigten Natriumchloridlösung in einem graduierten Zylinder verdrängen

läßt und dieses Volumen mißt. Man bringt 1 g. Backpulver in eine

gesättigte Natriumchloridlösung und führt durch Erwärmung die voll-

ständige Zersetzung herbei. Andere kohlensaure Verbindungen als

Backpulver werden in einer verdünnten, mit Kochsalz gesättigten Salz-

säure zersetzt. (Journ. Ind. Eng. Chem. 1915, Bd. 7, S. 432.) sm

Bericht über die Tätigkeit des Chemischen Untersuchungsamtes

des Land- und Stadtkreises Neuß in der Zeit vom 1. Januar bis

31. Dezember 1915. Erstattet von A. Kraus.

Chemisches Staatslaboratorium in Hamburg. Bericht für das

Jahr 1914 gemeinsam mit F. VOIGTLÄNDER, Leiter der Abteilung für

angewandte Chemie. Erstattet von P. Rabe. Hamburg 1915.

Untersuchungen über die Berliner Schulspeisung. G. Fendler,

W. Stüber und A. Burger. Neben den im Original einzusehenden

Einzelheiten ist besonders auf die Feststellung hinzuweisen, daß man

sich sehr erheblichen Fehlern aussetzt, wenn man sich ausschließlich

auf die Berechnung des Nährwertes aus den Angaben über die ver-

brauchten Materialien stützt. In 5 Beispielen betrug der Calorjenausfall

bei der Zubereitung etwa 11-45 %. (Arch. Hyg. 1915, Bd. 85, S. 1. ) sp

Kochkiste zum An- und Fertigkochen von Speisen mit zur

Aufnahme der Kochgefäße dienendem, an den äußeren Kasten-

mantel unverstellbar angeschlossenem Behälter. Friedrich Beyer,

Burgbernheim in Mittelfranken. (D. R. P. 293 508 v. 24. Dez. 1915.) i

Die Wirkung des anorganischen Gehaltes im Wasser bei ein-

gebüchsten Nahrungsmitteln. H. L. Huenink und E. Bartow. -

Die mit Bohnen und mit Salzlösungen bestimmter Konzentrationen an-

gestellten Versuche haben zu folgendem Ergebnis geführt : Magnesium-

und Calciumsalze bewirken die Erhärtung der Bohnen in gleichstarker

Weise, wenn sie in äquivalenten Mengen entweder als Chlorid , Sulfat

oder Bicarbonat angewendet werden. In der Wirkung von Na2CO3-

und NaHCO3-Lösungen konnte kein Unterschied beobachtet werden ;

beide Lösungen wirkten, wie bekannt, erweichend auf die Bohnen.

(Journ. Ind. Eng. Chem. 1915, Bd. 7, S. 495.) sm

Über die Zusammensetzung der kondensierten Milch. St.

Weiser. (Chem.-Ztg. 1916, S. 328.)

Bromatologie der Früchte von Cicer arietinum L. As. Zlataroff.

(Ztschr. Unters. Nahrungs- u . Genußm . 1916, Bd. 31 , S. 180.) kt

Der Codex alimentarius Austriacus und die Weinbeurteilung.

Michael Vuk. Im Codex alimentarius Austriacus (1911 ) heißt es:

>Weine, die auf 100 g Alkohol weniger als 6 g Glycerin enthalten,

sind wegen Zusatzes von Alkohol, und Weine, die auf 100 g Alkohol

mehr als 14 g Glycerin enthalten , wegen Zusatzes von Glycerin als

verfälscht anzusehen . Ein Alkoholglycerinverhältnis von mehr als 100 g

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 314. ¹) Ebenda 1913, S. 59.

zu 14 g, ohne daß ein Glycerinzusatz stattgefunden hat, kann nur bei

sehr alten Weinen vorkommen. « Bekanntlich sind aber nicht nur alte,

sondern auch junge Ausbruchweine und Szamorodnerweine mit einer

Alkoholglycerinverhältniszahl von mehr als 14 in der Tokajer Wein.

gegend und auch in anderen Weingebieten Ungarns, keine Seltenheit,

es kommen sogar Weine vor, bei denen diese Verhältniszahl das

Doppelte erreicht. Verf. gibt hierfür analytische Belege und verweist

ferner auf L. RÖSLER, ¹) nach dem unter den von ihm untersuchten

Tokajerweinen üerhaupt nur ein Wein vorkam, der eine Verhältniszahl

unter 10 zeigte, mit einer Verhältniszahl von 10-14 kamen nur 21 %,

dagegen mit einer Verhältniszahl 14-20 mehr als 45 % vor. Auch

nach JOSEF MAYRHOFER ) gehört zu den charakteristischen Merkmalen

der Tokajerweine der hohe Glyceringehalt und das damit in Verbindung

stehende hohe Alkoholglycerinverhältnis Der niedrigste Wert für

Glycerin beträgt 11,84 g, er erreicht eine Höchstzahl von 30,04 g für

1 1 ; das Alkoholglycerinverhältnis schwankt zwischen 11,07 und 27,82.

BRUNO HAAS ) fand in einem dreijährigen Weißwein von Pillichsdorf

ein Alkoholglycerinverhältnis von 14,2, woraus ersichtlich ist, daß mit-

unter auch gewöhnliche Weine, ohne mit Glycerinzusatz verfälscht zu

sein, ausnahmsweise eine höhere Verhältniszahl als 14 aufweisen. Bei den

ungarischen Szamorodner- und Ausbruchweinen ist aber eine höhere

Verhältniszahl keine Seltenheit, sie kann also nicht als Ausnahmefall an-

gesehen werden. (Nach einges. Sonderabdr. aus Kisérletügyi Közlemények

1916, Bd. 19.)

-

r

Nachweis von Saflorgelb im Wein. Michael Vuk. Verf. be-

schreibt die Untersuchungen zum Nachweise von Saflorgelb, des gelben

Farbstoffes des Carthamus tinctorius L. , welcher nur in Ungarn laut

Weingesetz 1908 zum Auffärben von entfärbtem oder schlecht ge-

färbtem Wein verwendet werden darf. Saflorgelb unterscheidet sich

vom natürlichen Weinfarbstoff durch seine Beständigkeit gegenüber

Alkalien, sein Färbevermögen für tierische Faser und durch die Fähig-

keit, aus saurer Lösung in Amylalkohol überzugehen.
Die große

Resistenz des Saflorgelb gegenüber starken Säuren gibt ein Mittel, um

die Teerfarbstoffe vom Saflorgelb unterscheiden zu können . Auf spektro-

skopischem Wege konnte kein Nachweis von Saflorgelb geführt werden,

da nur eine Verdunkelung in Blau und Violett (und auch dies ungenau)

zu ermitteln war. (Nach einges. Sonderabdr. aus Kisérletügyi Közlemények

1916, Bd. 19.) r

Über Kaliummetasulfit. A. A. Besson. (Chem. -Ztg. 1915, S. 165.)

Vorrichtung zum Trocknen von Tabak in luftdurchströmten

Kanälen. Orientalische Tabak- und Cigarettenfabrik Yenidze,

Inhaber Hugo Zietz , Dresden. Die Tabakblätter sind an Horden

von viereckiger Grundfläche aufgehängt, deren eine Schräglinie in der

Richtung des Luftstromes liegt. (D. R. P. 293 254 v. 13. März 1914.) i

Entgiften des Tabakrauches von Zigarren , Zigaretten o. dgl.

Karl Müller, Eberswalde. - Die Anbringung von Filtern in dem

Mundstück von Zigarren oder Zigaretten zum Filtrieren von Rauch

und zum Reinigen desselben von mitgerissenen Bestandteilen war bisher

nicht von durchgreifendem Erfolg. Durch dauerndes Feuchthalten des

Filters wird dessen Wirkung verbessert. Nach vorliegender Erfindung

werden die Filter mit einer Eisenchloridlösung getränkt, in welcher

Magnesia aufgelöst ist. Beispielsweise werden 2 Gew.-T. Magnesia in

10 Gew.-T. Eisenchlorid gelöst. In diese Lösung wird das Filtermaterial

(Zellstoff) ein oder mehreremal getaucht, bis eine vollkommene Durch-

tränkung stattgefunden hat. Man läßt abtropfen, womit das Filtermaterial

fertiggestellt ist, und wonach es in das Mundstück der Zigarette o. dgl.

eingebracht werden kann. Ein in dieser Weise bereitetes Filter hält

sich monatelang feucht und soll infolgedessen besonders stark entgiftend

auf Tabakrauch wirken. (D. R. P. 293780 vom 29. Mai 1914.)

¹) Ztschr. analyt. Chem. 1895 , S. 359 .

2) Arch. Chem. Mikroskop. 1909, S. 233.

i

8) Ztschr. Landw. Versuchsw.

Österr. 1905.
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8. Bakteriologie. Desinfektion.")

Eine neue Methode zur Bestimmung von Bakterienmengen.

O. Bujwid. Von einer Schrägagarkultur wird mittels eines dünnen,

gebogenen, am Ende zugeschmolzenen Glasröhrchens eine Menge, die

nicht unter 5 und nicht über 12 mg betragen soll, abgenommen und

durch genaue Wägung der Kultur vor- und nachher ermittelt. Diese

Menge wird in einem kleinen Glaszylinder mit 10 ccm physiologischer

Kochsalzlösung oder 0,5 % iger Phenollösung zu einer gleichmäßigen

Aufschwemmung geschüttelt, wodurch eine Trübung entsteht. Die am

Nährboden verbliebene Kultur wird mit 2-3 ccm Abspüllösung auf-

geschwemmt, sorgfältig abgespült und bis zu 4 oder 5 ccm mit Abspül-

lösung vermengt, so eine zweite Trübung gewonnen, deren Volumen

genau gemessen wird. Hiervon wird nun in einen mit 10 ccm reiner

Abspüllösung beschickten Zylinder, der physikalisch mit dem der ersten

Trübung übereinstimmt, mittels einer in 1/100 ccm geteilten Pipette vor-

sichtig so viel eingetragen, bis die erreichte Trübung gleich der ersten

ist. (Zentralbl . Bakteriol. 1915, [ I], Bd. 77, S. 286.)

-

sp

Ein neues Verfahren , Cellulose für Celluloseagar zu fällen.

F. M. Scales. In einem 2 Liter-Erlenmeyerkolben werden 100 ccm

konzentrierte Schwefelsäure mit 60 ccm destilliertem Wasser gemischt

und nach Abkühlung auf 60-65 ° C. 5 g mit Wasser befeuchtetes

Filtrierpapier zugegeben, dessen Lösung durch lebhaftes Schütteln be-

schleunigt wird. Sobald völlige Lösung erfolgt ist, wird mit kaltem

Leitungswasser so schnell wie möglich, so daß der Zufluß aufwirbelnd

wirkt, zur Marke aufgefüllt. Die in feinen Flocken ausfallende Cellulose

wird unter gewissen Vorsichtsmaßnahmen auf ein glattes Filter gebracht,

mit destilliertem Wasser gewaschen, schließlich nach Durchstoẞung des

Filters heruntergespült und mit Wasser auf 500 ccm gebracht, die dann

zu 500 ccm nährsalzhaltigem Agar gemischt werden. (Zentralbl.

Bakteriol. 1915, [ II ] , Bd . 44, S. 661.) sp

Die Typhusbazillenzüchtung mittels der Gallenschrägagarröhr-

chen. H. Koenigsfeld. (D. med.Wochenschr.1915, Bd. 41 , S.1391 .) sp

Über das Wachstum von Coli-Bakterien auf Lackmusmannitagar.

H. Wollin. (Zentralbl. Bakteriol. 1915, [ I ], Bd. 77, S. 284.)
sp

Einige neue Bakterien. E. Zettnow. Es werden 5 Bakterien-

arten beschrieben, mit ins einzelne gehenden Angaben über Länge und

Breite der einzelnen Formen sowie über die kulturellen Merkmale

von Bacterium racemosum, Micrococcus sensibilis, Pseudomonas xanthe,

Bacterium punctans sulfureum und Bacterium punctans flavum. (Zentralbl.

Bakteriol. 1915, [I], Bd. 77 , S. 209.)

-

sp

Mykologische Notizen. F. Boas. - Zur Morphologie und Phy-

siologie des Penicillium Schneggii. Die Coremien von Penicillium

expansum (Link) Thom. Brenztraubensäure als Kohlenstoffquelle

für Pilze und Hefen. In den alkalischen Lösungen des Kaliumsalzes

(0,1 %) in Gegenwart von Kaliumnitrat, Monokaliumphosphat und

Magnesiumsulfat bei 25 ° C. gediehen nur Willia anomala und sechs

Cladosporiumstämme gut ; namentlich die erste wuchs rasch, aber ohne

Bildung des charakteristischen Estergeruchs; Sporen fanden sich in

älteren Kulturen nur spärlich. In sauren Lösungen (0,1 % Brenztrauben-

säure, etwa zur Hälfte mit Kaliumcarbonat abgestumpft) wuchsen da-

gegen fast alle geprüften Organismen, wenn auch teilweise langsam,

völlig aus. Die Prüfung auf Aldehyd mittels fuchsinschwefliger Säure

gab mehrfach positives Ergebnis. Phloridzin als Kohlenstoffquelle

für Pilze und Hefen. Das Glucosid wurde in 1 %iger Aufschlämmung

bezw. Lösung mit Salpeter als Stickstoffquelle und den üblichen Nähr-

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 259.

salzen verwendet und erwies sich für eine ganze Anzahl von Orga-

nismen als ziemlich gute Nährquelle. Von den Spaltungsprodukten

wurden Dextrose und Phloroglucin in den Kulturen nachgewiesen.

In denen von Willia anomala kam es zur Ausscheidung einer Säure

(nicht Phloretinsäure) in Form eines drusigen, sphärokrystallinischen

Niederschlages. Ein zur Acauliumgruppe gehöriges Penicillium färbte.

die Flüssigkeit, die sonst allmählich gelblich braunrot bis ziegelrot

wurde, intensiv gelb; die Acauliumgruppe hat, wie Verf. später im

Zusammenhang darzulegen beabsichtigt, tatsächlich mit Penicillium

Mucor wächst auf Phloridzinnährboden schlecht.nichts zu tun.

(Zentralbl . Bakteriol. 1916, [ II ], Bd. 44, S. 695.) sp

ÜberdieVeränderlichkeitder Choleravibrionen. O. Bail . (Zentralbl .

Bakteriol. 1915, [ I ] , Bd. 77, S. 234.)• sp

Über den Sterilisationswert von Katacid und die Bakterien-

fällung durch Eisenhydroxyd. P. Köthner. ) (Arch. experiment.

Pathol. u. Pharmakol. 1915, Bd . 70, S. 118.) sp

Über die säurefesten Trompetenbazillen. K. E. F. Schmitz.

(Ztschr. Hyg. 1915, Bd. 80, S. 457.)

--

sp

Behelfsmäßiger Desinfektionsapparat fürs Feld. Dobbertin.

Für den Apparat, der mit einem Tischler und einem des Mauerns

kundigen Manne innerhalb eines Tages hergestellt werden kann, dienen

als Material irgendein 100 1 oder mehr fassender Kessel, einige Mauer-

steine oder Lehm und ein altes Ofenrohr. Der Kessel wird in die

eingelassen. Auf diese wird eine große Kiste gestellt, in deren Boden

gemauerte, nach dem Schornstein zu zunehmend verjüngte Feuerung

gerade über der Öffnung des Kessels daumenweite Löcher gebohrt

sind, und die oben durch einen gut passenden, übergreifenden Deckel

geschlossen wird. (D. med. Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S. 1430.) sp

Entstauben und Desinfizieren verschiedener Gegenstände in

einem allseits geschlossenen Gehäuse. Anton Klaude , Wien.

Die Gegenstände werden in rasch umlaufenden, heftig gerüttelten Taschen

innen und außen gebürstet und gleichzeitig der Einwirkung eines starken,

sie innen und außen bestreichenden, mit einem Desinfektionsmittel ge-

sättigten Luftstromes unterworfen . (D. R. P. 292653 v. 16. März 1915.) i

Beseitigung lästiger Dämpfe nach erfolgter Raumdesinfektion

mittels Formaldehyds oder mittels Salforkose (einer Formaldehyd

und Schwefelkohlenstoff enthaltenden Verbindung). Albert Scholtz,

Hamburg. Das bisher zur Beseitigung der nach der Desinfektion

noch vorhandenen Dämpfe im Überschusse benutzte Ammoniak soll

sich noch Tage lang unangenehm bemerklich machen und während

dieser Zeit die Benutzung der desinfizierten Räume verhindern. Ver-

suche sollen ergeben haben, daß ein Gemisch von Ammoniak mit

Menthon, dem das natürliche Menthol begleitenden Keton, oder mit

entmentholisiertem japanischen Pfefferminzöl, welches sehr menthon-

haltig ist, die lästigen Dämpfe vollkommen beseitigt, ohne daß ein

Überschuß an Ammoniak in der Mischung vorhanden sein muß, und

daß ein waldluftartiger, angenehmer Geruch in den behandelten Räumen

hinterbleibt. Die Verdampfung der Ammoniak-Menthon-Mischung er-

folgt in den für die Salforkose - Vergasung vorgeschriebenen Desinfektions-

apparaten . Die Füllung wird aber nur halb so groß wie bisher mit

Ammoniak allein genommen. Eine geeignete Mischung besteht bei-

spielsweise aus 97 ccm Ammoniak und 2/2 ccm entmentholisiertem971/2

Pfefferminzöl . Mit anderen Geruchstoffen soll eine analoge Wirkung

nicht erzielt werden. (D. R. P. 293559 vom 25. Februar 1915.) i

1) Chem.-Ztg. Rep. 1916, S. 222 ; D. med . Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S. 1004.

9. Pharmazie. Pharmazeutische Präparate. ")

Über Carbovent, eine neue Tierkohle. Fr. Thurner und Fr. Th.

Münzer. Die vom ÖSTERREICHISCHEN VEREIN FÜR CHEMISCHE UND

METALLURGISCHE PRODUKTION unter obiger Bezeichnung in den Handel

gebrachte Tierkohle entspricht vollkommen den von WIECHOWSKI auf-

gestellten Anforderungen. (Therapie d. Gegenw. 1916, Bd. 18, S. 16.) sp

Ein thermolabiler syphilitischer „Immunkörper." Modifikation

der Technik der Wassermannschen Reaktion. VI. Busila. (Zentralbl.

Bakteriol. 1915, [I], Bd. 77, S. 279.) sp

Anatomische und bakteriologische Bemerkungen zur Vakzine-

therapie des Abdominaltyphus. R. v. Wiesner. (Wien. med.

Wochenschr. 1915, Bd. 65, S. 1805.)

Über die Brauchbarkeit des normalen Drigalski-Conradi-Agar

für die Dysenteriediagnose. H. Wollin. (Zentralbl. Bakteriol. 1915,

[I ] , Bd. 77, S. 284.)

Kataphorese von Arzneimitteln. I. Traube. (Chem.-Ztg. 1915,

S. 950.)

sp

Ultrafiltrate , eine neue Arzneiform. F. Blumenthal. Es

ist den CHEMISCHEN WERKEN VORM. DR. HEINRICH BYK neuer-

dings gelungen, wässrige pflanzliche Auszüge von allen störenden

schleimigen oder harzartigen und ähnlichen Ballaststoffen durch Ultra-

filtration zu befreien und so in eine Form zu bringen, die alle wirk-

samen Bestandteile der betreffenden Droge enthält und sich zu reiz-

losen Injektionen verwenden läßt. Das Ultrafiltrat des Opiums soll

Zur Ätiologie und Biologie der Tumoren. E. Saul . (Zentralbl. jetzt als Holopon in den Handel gebracht werden. Die klare braune

Bakteriol. 1915, [ I ] , Bd . 77 , S. 255.)

sp

sp Flüssigkeit ist so eingestellt , daß 10 Teile einem Teil Opium ent-

•

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 318. sprechen. Diese Lösung wird in Ampullen von je 1,1 ccm Inhalt ge-



Nr. 118/119 . 1916 335Chemisch-Technisches Repertorium .

bracht. Ferner werden Tabletten und Suppositorien mit je 0,5 g

Holopon (entsprechend 0,05 g Opium) hergestellt. Die volle Opium-

wirkung tritt mit diesen Präparaten infolge Abwesenheit der Ballast-

stoffe sehr schnell und ausgiebig ein, ohne daß die Dauer der Wirkung

beeinträchtigt wird ; es schien sogar namentlich die narkotische Wirkung

häufig verlängert zu sein. (Berl. klin. Wochenschr. 1916, Bd. 53, S. 36.) sp

Die Bedeutung der Fettkörper für die Arzneimittelsynthese.

Walther Schrauth. (Seifenfabr. 1916, Bd. 36, S. 217-221 .)
r

Eine in Krankenhäusern epidemisch auftretende Fadenpilz-

erkrankung der Haut. (Ekzema marginatum Hebrae.) W. Fischer.

(D. med. Wochenschr. 1915, Bd . 41 , S..1422.)

-----

sp

Kalksalze gegen Erfrierung. J. Bamberger.
Verf. empfiehlt

innerliche Darreichung von Calciumchlorid nach Löw und EMMERICH.

(D. med. Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S. 1492.) sp

Die Behandlung rheumatischer Erkrankungen mit intravenösen

Salicyleinspritzungen. Rubens. (D. med. Wochenschr. 1915,

Bd. 41 , S. 1491.) sp

Der Versuch einer neuen Meningitisbehandlung mit Silber-

präparaten. G. Wolff. (D. med. Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S. 1486.) sp

Über die Infektiosität des Liquor cerebrospinalis bei Syphilis.

R. Frühwald und A. Zaloziecki. (Berl. klin. Wochenschr. 1916,

Bd. 53, S. 9.)

Tuberkulinwirkung und Bazillämie. C. Moewes.

sp

Die An-

zahl positiver Befunde im Blute von Menschen und Tieren ohne und

mit einmaliger oder wiederholter Tuberkulinbehandlung zeigt prozentual

nur so geringe Unterschiede, daß von einer Mobilisierung der Bazillen

durch Tuberkulin nicht die Rede sein kann. (D. med. Wochenschr.

1915, Bd. 41 , S. 1369.) sp

-

Darstellung von Derivaten der Barbitur säure. Farbenfabriken

vorm. Friedr. Bayer & Co. Man führt unsymmetrisch disubstituierteMan führt unsymmetrisch disubstituierte

Malonsäuren der allgemeinen Formel : R₁RC(COOH) (worin Ri einen

Alkyl- oder Aralkylrest, R₂ ein alicyklisches Radikal oder eine sekundäre

Alkylgruppe vom Typus des Isopropyls bedeutet) oder ihre Derivate, wie

z. B. die entsprechenden Säurechloride, Ester oder Cyanessigester, nach

den für die Darstellung der Barbitursäure oder ihrer am Kohlenstoff

alkylierten Derivate üblichen Methoden in Barbitursäuren über. Oder

man führt durch Alkyl- oder Aralkylreste bezw. durch ein alicyklisches

Radikal oder eine sekundäre Alkylgruppe vom Typus des Isopropyls

monosubstituierte Malonsäuren oder deren Derivate nach den üblichen

Methoden in Barbitursäure über und führt in die auf diese Weise oder

durch Monoalkylierung der Barbitursäure gewonnenen monosubstituierten

Barbitursäuren oder in zur Herstellung dieser Säuren geeignete Zwischen-

produkte durch weitere Alkylierung das zweite Radikal der oben ge-

kennzeichneten Art ein und führt gegebenenfalls die Zwischenprodukte

in die Barbitursäuren über. Wenn man von Derivaten ausgeht, bei

deren Verwendung man nicht unmittelbar zu Barbitursäuren gelangt,

so ist es nötig, die entsprechenden Derivate weiter zu behandeln, indem

man z. B. aus Iminobarbitursäuren, wie man sie bei der Kondensation

mit Guamidin erhält, die Iminogruppe abspaltet. (D. R. P. 293193

vom 12. Februar 1915.)

―

-

r

Polygalysat (Senegalysat) Bürger. G. Herzfeld. Die Firma

BÜRGER in Wernigerode hat für ihr Dialysat aus Senegawurzel neuer-

dings die erste Bezeichnung eingeführt, um die bei der zweiten mög-

lichen Verwechslung mit Sekalysat (Dialysat aus Secale) zu vermeiden.

Verf. hat es in vielen Fällen von Alterskatarrh mit großem Erfolge be-

nutzt. Es ist leicht dosierbar, frei von üblen Nebenwirkungen und

unbeschränkt haltbar. (D. med. Wochenschr. 1915 , Bd. 41 , S. 1523.) sp

Solarson, ein wasserlösliches Präparat aus der Elarsongruppe.

G. Klemperer. Dem Wunsche, Präparate dieser Gruppe auch für

subcutane Injektionen zu verwenden , entspricht das von den ELBER-

FELDER FARBENFABRIKEN unter obiger Bezeichnung hergestellte Mono-

ammoniumsalz der Heptinchlorarsinsäure CH3 . (CH2) . C₂CIH .ASO(OH)2,

die in feinen Blättchen vom Schmp. 115 ° C. krystallisiert. Es enthält

beinahe 30 % Arsen. Von Kaninchen werden in dieser Form bis 17 mg

Arsen für 1 kg subcutan ertragen, tödlich wirkt es erst bei 25 mg. Es

ist gut resorbierbar, und die Injektion ist ganz schmerzlos. Die 1 %ige

Lösung mit 0,7 % Kochsalz läßt sich unzersetzt aufbewahren, auch bei

langem Erhitzen auf 60 ° C. tritt keine Abspaltung von Arsen ein. Die

Injektionskur mit diesení Präparat ist von auffälliger Wirkung bei

perniziöser Anämie, hat also typische Arsenwirkung. Die Indicationen

sind die gleichen wie für Elarson. (Therapie der Gegenw. 1916,

Bd. 18, S. 18.) sp

-

Über Crotonharz (mit einem Anhang über Euphorbiumharz.) R.

Boehm. Crotonharz, Crotonresin ist die pharmakologisch wirksame

Substanz des Crotonöles, zu etwa 10 % darin enthalten . Nach Befreiung

von freien Fettsäuren, Neutralfetten und Harzsäure bildet es ein fast

farbloses Pulver von der ungefähren Zusammensetzung Cз6H54O9,

zwischen 80 und 90° C, erweichend, ohne scharfen Schmelzpunkt, von

bitterem, später scharfem und brennendem Geschmack. Es löst sich

etwas in Wasser, leicht in der Wärme in organischen Lösungsmitteln,

außer Petroläther und Ligroin, sehr leicht in fetten Ölen. In der ver-

dünnten alkoholischen Lösung entsteht durch Wasser eine mastixähnliche

Suspension. Alkalien lösen, namentlich in Wärme, unter Rotbraun-

färbung und Zersetzung. Alkoholische Salzsäure färbt rosen-, dann

dunkelrot, alkoholische Schwefelsäure grün. Die Jodzahl wurde zu 76,98,

[&]D20 63,23° gefunden (in Chloroform). Bei Hydrolyse mit

30 %iger Kalilauge entstehen ca. 35 % Fettsäuren, darunter Ameisen-,

Essig-, Isobutter- und Tiglinsäure, ferner feste, harzähnliche Produkte

von Phenolcharakter. Reduktion nach PAAL lieferte eine Substanz von

geringer Jodzahl, die pharmakologisch unwirksam war. Am Frosch

sind 0,02 mg, in den Lymphsack injiziert, tödlich ; das isolierte Frosch-

herz zeigt Stillstand in Diastole. Für Kaninchen ist die tödliche Menge

5 mg subcutan, 0,5 mg intravenös, bei Katzen wird das subcutan ein-

verleibte Harz nicht resorbiert. Calciumlactat beeinflußte die Vergiftung

nicht. Ähnliche Wirkung wie Crotonharz zeigte auch Euphorbiumharz,

das durch Lösungsmittel von unwirksamen Stoffen befreit war. Doch

war die letale Menge hier viel höher, 0,016 g für den Frosch. (Arch.

experiment. Pathol. u . Pharmakol. 1915, Bd. 79, S. 138.) sp

-

-

Über die Wirkung des Santonins und seiner Derivate auf die

Wurmmuskulatur, und Bemerkungen zur Wirkung des Oleum

Chenopodii. P. Trendelenburg. Santonin wirkt auf Würmer

peripher. Die Wirkung läßt sich an der in froschisotoner RINGERScher

Lösung befindlichen isolierten Ringmuskulatur von Regenwürmern ver-

folgen. Es ergeben sich Tonuszunahme und Zuckungen, an Intensität

proportional der Konzentration des Giftes. Die Wirkung ist reversibel.

Ähnlich zeigt sich die Santoninwirkung an isolierter Blutegelmuskulatur,

schwieriger an der Muskulatur von Ascaris. Sie ist in Intensität und

Art von der tonussteigernden Wirkung gewisser Alkaloide, wie Nicotin,

Arecolin, Pilocarpin und Physostigmin, deutlich verschieden. Ver-

suche mit verschiedenen Derivaten ergaben bezüglich des Zusammen-

hanges der Wirkung mit der chemischen Konstitution folgendes : Die

erregende Wirkung auf die Wurmmuskulatur und die Wirkung auf das

Froschherz sind durchaus an das Bestehen des Lactonringes gebunden;

sie finden sich bei allen Derivaten, die diesen Ring enthalten, fehlen

dagegen beim Natriumsalz der Santoninsäure ; ebenso verschwindet auch

die wurmmuskelerregende Wirkung von Pilocarpin und Cumarin bei

Überführung in die betreffenden Öxysäuren. Dagegen ist die Krampf-

wirkung auf Säugetiere von dem Lactonring unabhängig; sie kann

durch verschiedene Eingriffe am Naphthalinkern des Santonins ab-

geschwächt werden, unabhängig von der Stärke der Wurmwirkung.

(Arch. experiment. Pathol. u. Pharmakol. 1915, Bd. 79, S. 190.) sp

Vergleichende Versuche mit Ungeziefermitteln. F. Rabe.

Ein sehr wirksames Mittel gegen Blatt- und Kleiderläuse , dabei billig

und leicht herstellbar , ist Kienölpuder, mit dem Körper und Kleider

der einzelnen Soldaten, die sich einer Massendesinfektion nicht unter-

ziehen können , eingepudert werden. Als Substrat dient am besten

Kieselgur, u. U. kann auch mit 10 % Magnesia alba oder usta auf-

gelockerter Bolus benutzt werden. Bei direkter Berührung mit dem

Puder werden die Läuse innerhalb 10-15 Minuten bewegungslos

und sterben dann schnell ab, da sie sich von den anhaftenden Teilchen

nicht befreien können. Aber auch ohne direkte Berührung sterben

sie schnell durch die Kienölgase, durch die sehr wahrscheinlich auch

die Nissen zugrunde gehen. Zur Desinfektion abgelegter Kleider in

bedeckten Kisten oder dergl. genügen für 10 1 Rauminhalt 60 g

50%iger Kienölpuder bei 24 - stündiger, 120 g bei 6-12 - stündiger

Einwirkung. Die Kleider sind nach dem Abbürsten sofort wieder ver-

wendbar. Von den zum Vergleich herangezogenen Mitteln wirkte nur

Lausofanpuder ebensogut, gegen den aber der höhere Preis und die

Befürchtung einer Nierenreizung (BEER ¹ ) spricht. Kienöl soll auch die

Eigenschaft haben, den Juckreiz der Insektenstiche fast sofort und auf

viele Stunden zu beheben. (Sonderabdr. aus Dtsch. Militärärztl. Ztschr.

1915, Heft 15/16, S. 270 ; Heft 19/20, S. 340 ; Apothekerztg. 1915, Nr. 57.) sp

Über Mittel und Wege zur vollständigen Entlausung. E. Seel . -

Die physikalischen Mittel sind gerade im Felde zu umständlich, dabei

nicht ausreichend. Vollständige Entlausung ganzer Zimmer oder Baracken

Darstellung von Alkylestern der 1 -Aryl-4-diäthylaminoäthyl- samt den Leuten einschließlich Bekleidung und Ausrüstung läßt sich
5-pyrazolon-3-carbonsäure. Farbwerke vorm. Meister Lucius

auf einmal durch Bespritzen mit Lausofanlösung in geeigneter Weise

& Brüning. -Man setzt die 1 - Aryl-5- pyrazolon-3- carbonsäureester erreichen. (D. med. Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S. 1464.)

zweckmäßig in Form ihrer Alkalisalze mit Halogenäthyldiäthylamin um.

(D. R. P. 293287 vom 12. Mai 1915.) r
¹) Dtsch. Militärärztl. Ztschr. 1915, Heft 11/12, S. 206.

sp
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11. Anlagen. Kraft- und Arbeitsmaschinen. Apparate.")

Einige Aufgaben der chemischen Industrie. R. F. Bacon

(Journ. Ind. Eng. Chem. 1915, Bd. 7, S. 535.)
sm

Die Hilfsquellen und die günstige Lage der Industrie des

Südens. A. D. Little. (Journ. Ind . Eng. Chem. 1915, Bd. 7, S. 373.) sm

Naßluftpumpe. Atlas - Werke, Akt.- Ges., Bremen. Im Pumpen-

zylinder sind oberhalb des höchsten bei normaler Fördermenge erreichten

Wasserspiegels von Hilfssaugventilen beherrschte Lufteintrittsöffnungen

vorgesehen. (D. R. P. 293 495 vom 3. Juni 1914.)
i

Auffüllvorrichtung für Hochdruckkaltluftmaschinen. Leonhard

Pütz, Cöln-Kalk. An einer beliebigen Stelle der Umlaufluftleitung

ist ein Wechselorgan eingeschaltet, das in der einen Stellung den Um-

lauf freigibt, in der anderen Stellung den Umlauf unterbricht und

gleichzeitig den von dieser Stelle Luft absaugenden Zylinder mit der

Außenluft verbindet. (D. R. P. 293425 vom 15. August 1915.) ¿

-

Verfahren zum gasdichten Verschließen metallischer Leitungen.

Gesellschaft für Linde's Eismaschinen , Akt.- Ges., Höllriegels-

kreuth bei München. Ein Teil der Leitung, welcher aus einem Rohr

von schwerer schmelzbarem Metall , wie Kupfer, Messing oder Eisen,

mit einem Futter aus leichter schmelzbarem Metall, wie Zinn oder Zinn-

Bleilegierungen, besteht, wird an einer Stelle über den Schmelzpunkt

des Futtermetalles erwärmt, so daß dieses zu einem den Rohrquerschnitt

ausfüllenden und nach Erkalten gasdicht abschließenden Pfropfen zu-

sammenschmilzt. Das leichter schmelzbare Metall muß die Eigenschaft

haben, sich mit dem schwerer schmelzbaren Metall nach dem Schmelzen

fest zu verbinden. (D. R. P. 293 480 vom 31. Juli 1915.)
i

Verfahren und Vorrichtung zur Feststellung der Verunreinigung

von Flaschen durch riechende Stoffe. Josef Brand , Ansbach in

Bayern. - Das Verfahren des Hauptpatentes 279 169¹) ist hier dahin

abgeändert, daß die Flaschen nach Einführen der Luftzuleitungsrohre

zwecks ihrer Erwärmung in ein Wasserbad gebracht werden. (D. R.

P. 293312 vom 5. Juli 1914, Zus. zu Pat. 279 169.)
i

-

Verfahren und Vorrichtung zur Erzeugung von Dampf mit sich

drehenden Behältern. Johan Viktor Blomquist, Stockholm. — Die

Behälter erhalten eine so große Umdrehungsgeschwindigkeit, daß das

ständig zugeführte Wasser sich um den ganzen Umfang der Behälter

verteilt. (D. R. P. 293360 vom 8. Dezember 1914.)
i

Vorrichtung zur Regelung der Temperatur von überhitztem

Dampf mit selbsttätiger, durch einen Ausdehnungskörper geregelter

Zuführung von gesättigtem Dampf. J. van Oosterwyck, Loncin - Ans

in Belgien. Der in der Leitung für den überhitzten Dampf an-

geordnete Ausdehnungskörper wirkt auf einen mit Durchbrechungen

versehenen Ventilteller, dessen Tellerrand die Öffnung für den Zutritt

des gesättigten Dampfes aus der ringförmigen Sammelkammer regelt.

(D. R. P. 293 378 vom 22. Oktober 1913.)

-

Umlaufheizungsanlage für hohe Temperaturen. Dipl.-Ing. Otto

Schmidt, Stuttgart. Das schädliche Überwiegen des Volumens, um

welches sich die Heizflüssigkeit bei der gewünschten hohen Temperatur

ausdehnt, über die der zugehörigen Dampfspannung entsprechende Ver-

ringerung des Luftvolumens in dem oben an das Heizrohrsystem an-

geschlossenen Luftgefäß ist dadurch vermieden, daß jener Luftraum

mit einer entsprechend größeren Menge Luft gefüllt ist, als er bei gewöhn-

lichem Atmosphärendruck fassen würde. (D. R. P. 293 560 v. 27. Juni 1914.) i

Kondensationsanlage mit raschlaufendem, rotierendem Antrieb.

Dipl.-Ing. Gustav Möller, Kiel, und Dr.-Ing. Paul Christlein,

Baden i. d. Schweiz. Zur Geschwindigkeitsübersetzung zwischen der

einzigen, raschlaufenden Antriebswelle und den mit verschiedenen

Drehzahlen laufenden Pumpen dient eine sog. Kaskaden -Turbopumpe.

(D. R. P. 293 298 vom 2. März 1911.)

-

---

i

Vorrichtung zum Niederschlagen von aus Kühlern o. dgl. ent-

weichenden Gasen oder Dämpfen. Friedrich Fahl. Bei den

gebräuchlichen Kondensatoren und Kühlern zum Kondensieren von

Gasen kommt es, namentlich wenn es sich um Dämpfe von leicht

verdampfenden Flüssigkeiten, wie Benzin o. dgl., handelt, leicht vor,

daß noch unkondensierte Gase oder Dämpfe den Kondensator verlassen

und entweichen können, besonders wenn nicht genug Kühlwasser in

ihm vorhanden ist. Nach vorliegender Erfindung ist mit dem Kühler

oder Kondensator eine Vorrichtung verbunden, welche ermöglicht, daß

die aus dem Kühler entweichenden Gase selbsttätig für die Zuführung

neuen Kühlmittels sorgen, welches auch sie selbst niederschlägt. Abb. 1

zeigt den mit der neuen Vorrichtung versehenen Kondensator im Längs-

schnitt und Abb. 2 im Querschnitt nach der Linie x-x. Der Kühler

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert, 1916, S, 321. ¹) Ebenda 1914, S. 570.

oder Kondensator 1 ist beispielsweise als Röhrenkondensator ausgebildet.

Die zu kondensierenden Gase, z. B. Benzindämpfe, treten durch die

Öffnung 2 in den

Abb. 1
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Abb. 2
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શKühler oder Konden-

sator 1 ein, durch-

strömen ihn, werden

zum größten Teil

kondensiert und als

Flüssigkeitabgeführt.

Die nicht konden-

sierten Gase treten

ausdem Kühlerdurch

den Stutzen 8 in ein

nach oben führendes

U-förmig gebogenes

Rohr 9 ein, welches

zu einem Behälter 10

führt. In diesem ist

eine Anzahl von

Scheidewänden 11, 12 angeordnet, welche abwechselnd von oben nach

unten und von unten nach oben reichen. Der Behälter 10 ist bis dicht

an das obere Ende der Scheidewände 12 mit Wasser gefüllt. Zwischen

dem ersten Paar von Scheidewänden 11, 12 ist ein Schwimmer 13 an-

Ventil 17 in Verbindung steht. Dieses Ventil ist in eine Wasserleitung 18

geordnet, welcher durch das Gestänge 14, 15, 16 (Abb. 2) mit einem

eingeschaltet, welche durch die Wandung des Behälters 10 in diesen

eingeführt ist und hier in einen den eintretenden Gasen zugewandten

Brausekörper 19 endet. Am hinteren Ende des Behälters 10 befindet

sich ein Abführungsrohr 20. In die obere Krümmung des U-förmigen

Rohres 9 ist ein sog. Schnüffelventil 21 eingeschaltet, welches bei Bildung

eines Vakuums im Kondensator den Eintritt von Luft von außen her

gestattet, hingegen den Austritt der Gase aus dem Kondensator un-

möglich macht. Die im Kühler 1 nicht kondensierten Gase treten

durch die Rohre 8 und 9 in den Behälter 10 und verdrängen hier

zunächst das Wasser aus der ersten Kammer in der Weise, daß es

unter der ersten Scheidewand 11 hinweg in die zweite Kammer ein-

tritt. Von hier wird es über die Scheidewand 12 hinweg in die dritte

Kammer gedrängt u. s. f. Durch die Verdrängung des Wassers aus der

zweiten Kammer wird der Schwimmer 13 zum Sinken gebracht, dadurch

das Ventil 17 (Abb. 2) geöffnet und der Brause 19 frisches Wasser zu-

geführt. Dieses spritzt infolgedessen den in den Behälter 10 eintretenden

Gasen entgegen und bringt sie dadurch zur Kondensation, soweit diese

nicht schon durch das im Behälter 10 enthaltene Wasser bewirkt ist.

Von der Stärke der Wasserverdrängung im Behälter 10 hängt somit

auch das Maß der Öffnung des Ventils 17 ab. Der Zufluß des neuen

Kühlmittels aus der Brause 19 regelt sich also selbsttätig nach der

Menge der vorhandenen nicht kondensierten Gase. Durch das Schnüffel-

ventil 21 wird verhindert, daß bei Auftreten eines Vakuums infolge der

Kondensation der Gase das Wasser aus dem Behälter 10 zurückgesaugt

wird. (D. R. P. 293896 vom 13. November 1913.) i

-

Speisen -Koch- und Transportvorrichtung, deren Kochkessel

in einem über einer Bodenplatte heb- und senkbaren Isolations-

mantel angebracht ist. Mina Deininger geb. Honald, Ulm a. D.

Die aus einem wärmeaufspeichernden Stoff bestehende Bodenplatte

ist nach außen isoliert und dient zur Aufnahme des Feuers, um nach

dem Abstellen des Feuers und Senken des Isolationsmantels ein Nach-

kochen des Kesselinhaltes zu erreichen. (D. R. P. 293 381 vom

29. Dezember 1914.) i

Selbständiger Vollsteinabschneider an Strangpressen , bei

welchem der Schneidedraht durch eine Meßtrommel angetrieben

wird, welche ihre Drehung entsprechend der Stranggeschwindigkeit

durch ein endloses, vom Strang mitgenommenes Förderband erhält.

Richard Raupach, Maschinenfabrik , G. m. b. H., Görlitz. — Die

Antriebskraft der gemäß der Stranggeschwindigkeit gedrehten Meß-

trommel wird von einem gesondert angetriebenen Reibungsgetriebe

unterstützt, dessen angetriebenes Rad mit regelbarem Druck so an das

Triebrad gepreßt wird, daß der Reibungsdruck die Mitnahme des Rades

dann sichert, wenn der Strang auf dem Förderbande die Schneide-

vorrichtung fast erreicht hat. (D. R. P. 293 583 v. 9. März 1915.) i

Metalldampfgleichrichter. Allgemeine Elektrizitäts - Gesell-

schaft, Berlin. Ein synchron rotierendes Absperrstück sperrt stets

diejenigen Dampfstrecken ab, in denen in dem Augenblick die Anode

negatives Potential besitzt. (D. R. P. 293 136 vom 11. Nov. 1915.) i

VakuumdichteElektrodeneinführungfürMetalldampfgleichrichter,

insbesondere solche von großerLeistung. Allgemeine Elektrizitäts-
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Gesellschaft, Berlin. Der Rand des Metallgefäßes ist aus einem Stoff

hergestellt, welcher den gleichen Ausdehnungskoeffizienten besitzt wie

das die Elektrode elektrisch vom Metallgefäß trennende Isoliermaterial.

Man verwendet eine Dichtung mit einem aufgeschweißten Nickelstahl-

ringe und einem Porzellanringe. (D.R. P. 293590 v. 13. Nov. 1913.) i

Trockner mit Trommeln, welche sich in einem Heizraum fort-

schreitend bewegen und drehen. Friedrich Koblank, Brackwede

i. Westf. Die Stirn- oder Abschlußwände der Trockentrommeln sind

als Flügel ausgebildet, welche während der Drehung der Trommeln

Trockenluft oder Trockengase durch das Trockengut ansaugen und

durchdrücken. (D. R. P. 293 416 vom 27. Mai 1914.)
i

Herstellung kolloider Lösungen in mit Wasser nicht misch-

baren organischen Substanzen. Dr. Hans Karplus.Dr. Hans Karplus. Besondere

Schwierigkeiten bereitet bisher die Herstellung kolloidaler Lösungen

in organischen Flüssigkeiten, die sich mit Wasser nicht mischen, wie

z. B. Tetrachlorkohlenstoff, die Chloradditionsprodukte des Acetylens,

die flüssigen Bestandteile des Erdöls , die Terpenkohlenwasserstoffe,

aromatische Kohlenwasserstoffe, pflanzliche und tierische Öle u. dergl.

Dasselbe gilt für kolloidale Lösungen in halbfesten oder festen pflanz-

lichen oder tierischen Fetten, Wachsen, Vaselin, Paraffin und dergl.

Versuche haben nun ergeben , daß das vom Wasser befreite Kolloid

sich in organischen Medien wieder auflösen läßt, wenn man die Ent-

fernung des Wassers aus dem Kolloid erst vornimmt, nachdem man

dieses auf das innigste mit einer wasserunlöslichen amorphen orga-

nischen Verbindung vermengt hat, welche die Eigenschaft hat, in dem

organischen Medium , in welches das irreversible Kolloid übertragen

werden soll, sich zu lösen, zu quellen oder sich sehr fein verteilen zu

lassen. Um die geforderte innige Vermengung des Kolloids mit der

amorphen organischen Verbindung zu erzielen, läßt man letztere als

Niederschlag in dem Hydrosol ausfallen oder entstehen. Dieser Nieder-

schlag muß die Fähigkeit besitzen, das irreversible Kolloid mitzureißen

oder zu absorbieren. Durch die Anwesenheit des Niederschlags ge-

lingt es, das Wasser auch bei höheren Temperaturen ohne Koagulation

des Kolloids zu verdampfen. Wahrscheinlich ist jedes ultramikroskopische

Teilchen des Kolloids mit einer Hülle des organischen Niederschlags

umgeben, welche während der Abdampfung des Wassers die Teilchen

voneinander trennt und verhindert, daß sie sich zu nicht wieder auf-

lösbaren Aggregaten vereinigen. Zur Erzeugung des Niederschlags

löst man z. B. Wachse , Harze , Fette , hochsiedende Alkohole oder

dergl . in Athylalkohol oder Aceton und fügt die Lösung dem Hydrosol

unter kräftigem Rühren hinzu. Die wasserunlöslichen organischen Ver-

bindungen scheiden sich als fein verteilte Niederschläge aus und reißen,

je nach ihrer Natur, ein entsprechendes Kolloid mit zu Boden. Der

zusammengesetzte Niederschlag wird mechanisch abgetrennt, mitWasserge-

waschen und bei 90-100° C. getrocknet. Das Wasser kann auch dadurch

entfernt werden, daß man den Niederschlag z. B. auf wasseraufsaugende

Stoffe, wie ungebrannten Ton, bringt. Man kann auch Aufsaugen und

Verdampfen vereinigen, oder auch im luftverdünnten Raume verdampfen.

Die entwässerte Substanz löst sich nun in kolloidaler Form in jedem

organischen Medium auf, in welchem der zur Mitfällung des Kolloids

verwendete Niederschlag löslich, quellbar oder fein verteilbar ist. Zur

Herstellung des organischen Niederschlages im Hydrosol kann man

auch eine wässerige Lösung einer wasserlöslichen organischen Ver-

bindung mit dem Hydrosol vermischen oder die Verbindung im

Hydrosol auflösen und diese durch Zusatz von Säuren , Basen

oder Salzlösungen in eine unlösliche Verbindung überführen, welche

als amorpher Niederschlag ausfällt. Besonders geeignet sind zu dem

Zweck die Salze der Naphthensäuren (Erdölsäuren) und die Nitrosäuren

der hochsiedenden Erdölfraktionen , da ihre Alkalisalze wasserlöslich

sind und aus dieser Lösung durch Schwermetallsalzlösungen, z. B. durch

Kupfer-, Chrom-, Eisen-, Nickel- und Aluminiumsalze, als amorphe Nieder-

schläge gefällt werden, welche in verschiedenen Kohlenwasserstoffen

leicht löslich sind. Das Verfahren kann Anwendung finden zur Her-

stellung von Organosolen von Elementen, wie z. B. Se, Te, Ag, Hg,

Bi, C, W, Os usw., oder von anorganischen Verbindungen wie Al2O3,

ZnO, TiO2, HgCl, AgCl, HgO, SiO2, SnO2, AsgS3, BaSO4, BaCrO, usw. ,

oder von organischen Verbindungen wie Calciumoxalat, Silbercyanid,

Silberrhodanid und Ferrocyankupfer usw. Die Produkte sind teils für

pharmazeutische Zwecke, teils als Schmiermittel, teils für Fetthärtungs-

prozesse, teils als Olfarben von hervorragender Deckkraft verwendbar.

Will man beispielsweise kolloidales Silber aus Wasser in Vaselin

übertragen, so löst man im Silberhydrosol soviel Natriumnaphthenat

auf, daß auf 10 g des gelösten Silbers 0,2-1 g Naphthenat kommen.

Hierauf wird das Naphthenat mit Lösungen von Kupfer-, Chrom- oder

Eisensalzen vollständig gefällt, wobei ein Niederschlag entsteht, welcher

das Silber in innigster Vermengung mit dem Schwermetall-Naphthenat

enthält. Der Niederschlag wird abfiltriert, gründlich gewaschen und

im Trockenschrank bei 90-100 ° C. rasch getrocknet. Die völlig ent-

wässerte Substanz wird mit Vaselin in einem Mörser gründlich ver-

rieben. Löst man etwas von dem silberhaltigen Vaselin in Petroläther

auf, so erhält man eine homogene, braune Lösung. (D. R. P. 293848

vom 13. November 1913.)

12. Verfahren und Apparate zum Mischen und Trennen.*)

―

Mischmaschine mit dauernd umlaufender , zum Zwecke der

Entleerung in einem schwingbar angeordneten Rahmen gelagerter

Mischtrommel. Draiswerke, G. m. b. H., Mannheim-Waldhof.

Neu ist eine derartige Verteilung der Massen von Trommel und Rahmen

inbezug auf Drehpunkt des Rahmens und eine solche Stellung der

Mischtrommel zu diesem, daß unter dem Einfluß der Schwerkraft sich

das System bei leerer Trommel in die Mischstellung, bei mit Mischgut

gefüllter Trommel in die Entleerungsstellung einstellt. Dabei wird

durch eine auf den Rahmen wirkende Bremse die Trommellage in der

den Bedingungen des Mischvorganges entsprechenden, jeweilig erforder-

lichen Stellung festgestellt oder zum Übergang in die andere freigegeben.

(D. R. P. 293 483 vom 13. Oktober 1915.)
i

Die schwedischen magnetischen Separatoren und ihre Wirkungs-

weise. H. Nathorst. (Chem.-Ztg. 1916, S. 304.)

Zerkleinerungsmaschine. Hermann Bauermeister, Maschinen-

fabrik und Mühlenbauanstalt, G. m. b. H. , Altona - Ottensen. -

Beide in entgegengesetzter Richtung mit hoher Geschwindigkeit sich

drehende, die Zerkleinerung der Stoffe bewirkende Scheiben sind mit

in Kreislinien angeordneten, ineinandergreifenden Stiften besetzt. Dabei

ist eine Scheibe mit Schlagflügeln besetzt, welche auf die andere

Scheibe übergreifen und nahe an einen feststehenden , die Scheiben

umgebenden Rost heranreichen , um das verhältnismäßig langsam sich

bewegende, zu zerkleinernde Gut an diesem Rost weiter zu zerkleinern

und zu sieben. (D. R. P. 292830 vom 16. Februar 1915.)

----

i

Einrichtung zum ununterbrochenen Auslaugen nach dem Gegen-

stromprinzip von Erzen, Gesteinen und anderem Gut. Hermann

Büeler de Florin , Aussig a. E. Der zur Führung des auszulaugenden

Gutes dienende Aufnahmebehälter (Fördertrog oder dgl.) ist geneigt,

und der dem Gute entgegengeführten Lauge ist streckenweise ein Rück-

wärtsfließen in der Förderrichtung ermöglicht. Die Neigung des Auf-

nahmebehälters ist einstellbar, um die Strömungsgeschwindigkeit der

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 268.

Lauge ändern zu können. Die Abbildung zeigt eine Ausführungsform

der Einrichtung in senkrechtem Längsschnitt. Der Trog a ist kaskaden-

artig gestaltet und an den Absätzen mit Filtern f zum Trennen des

Gutes von der Lauge versehen. Das auszulaugende Gut wird durch

Schaufelräder g, deren Schaufeln aus laugefestem Material bestehen,

der Lauge entgegenbefördert. Die Lauge wird dem am tiefsten ge-

legenen Abschnitt der Kaskade etwas oberhalb der die Filter f ent-

haltenden Vertie-

fungen des Kaskaden-

bettes zugeführt und

fließt mit dem Gute,

damit sie gründlich

in letzteres eindringt,

auf der schrägen

Fläche des Bettes

eine gewisse Strecke

weit zurück. Sodann

fließt sie durch das

hier unterhalb des

Schaufelrades g angebrachte Filter f zu einer Pumpe e, welche die

Lauge durch eine Leitung e¹ der nächsten Stufe der Kaskade zuführt,

von wo sie wieder durch eine Pumpe e zu der nächsthöhergelegenen

Stufe gebracht wird usw., bis sie durch die Leitung 5 abfließt. An

Stelle tönerner Zentrifugalpumpen lassen sich auch tönerne Vakuumtöpfe

verwenden, aus denen die Lauge nach tönernen Druckbirnen oder dergl.

fließt, um als dann aus diesen rückwärts in die Förderbahn des Gutes

emporgedrückt zu werden. (D. R. P. 293171 vom 12. August 1915.) i

Trommelsieb mit zwei oder mehreren ineinander liegenden

Sieben und zwischen ihnen angeordneter Leittrommel . Paul Frank

und Ludwig Wilhelm Nagel , Hamburg. Die zwischen den

pyramiden- oder kegelstumpfförmigen Sieben angeordneten Leittrommeln

sind entgegengesetzt zu den Sieben geneigt, um dem Siebgut einen

Zickzacklauf vorzuschreiben. (D. R. P. 292688 vom 6. März 1914.) i
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16. Anorganisch-chemische Industrie. Düngemittel.")

Pottasche aus Holz- und Pflanzenasche. H. Bradley. Ge-

schichtliches. Verwendung. Herstellung von Pottasche aus Holzasche.

Mögliche Verbesserungen, Eigenschaften der aus Holzasche erzeugten

Pottasche. Anorganische Beimengungen , Quellen für Holzasche.

(Metall. and Chem. Eng. 1915, Bd. 13, S. 841.)

-

u

Darstellung von festen, aktiven Sauerstoff enthaltenden, hoch-

prozentigen Verbindungen durch Einwirkenlassen von Wasserstoff-

superoxyd oder dessen Verbindungen auf Natriumpyrophosphat oder

auf Pyrophosphorsäure oder ihre sauren Salze. Gesellschaft für

Chemische Industrie, Basel .. Bei den bisherigen Verbindungen

dieser Art soll die Sauerstoffausbeute, d. h. das Verhältnis zwischen an-

gewandtem und am Schluß wiedergefundenem aktivem Sauerstoff, nur

niedrig sein, weil bei den Temperaturen, welche das Abtreiben des

gegen Ende vorhandenen hochprozentigen Wasserstoffsuperoxydes er-

fordern, Zersetzungen auftreten. Nach vorliegender Erfindung soll man

einerseits feste trockene Produkte mit höherem Sauerstoffgehalt ge-

winnen als nach den bisherigen Verfahren und anderseits fast quantitative

Sauerstoffausbeuten erzielen, wenn man auf 1 Mol. Na,P2O7 nur rund

3 Mol. H2O2 verwendet und bei Temperaturen unterhalb des Siede-

punktes des Wasserstoffsuperoxydes, gegebenenfalls im Vakuum, möglichst

rasch zur Trockne eindampft. Man vermischt beispielsweise krystalli-

siertes, vorzugsweise gepulvertes oder auch in Wasser gelöstes Natrium-

pyrophosphat mit der berechneten Menge einer wässerigen Wasserstoff-

superoxydlösung und dampft im Vakuum oder auch durch Über-

leiten eines trockenen Luftstromes bei niedriger Temperatur möglichst

rasch zur Trockne. Man soll auf diese Weise Verbindungen mit über

27 % H2O2 erhalten. Anstatt das H2O2 in wässeriger Lösung zu ver-

wenden, kann man es auch in wasserfreiem Zustande benutzen, wobei

man auch das Salz in wasserfreiem Zustande verwendet. Man verrührt

z. B. wasserfreies Natriumpyrophosphat mit der nötigen Menge einer

trockenen ätherischen Lösung von H2O2 und dampft unter Rühren den

Äther ab. Man kann auch bei Verwendung hochkonzentrierter H2O2-

Lösungen das wasserfreie Phosphat mit der trockenen ätherischen

Lösung einige Zeit schütteln oder verreiben und dann abfiltrieren.

Nach Abdunsten der noch anhaftenden geringen Mengen des Lösungs-

mittels liegt die hochprozentige Verbindung in trockenem Zustande vor.

Statt von dem fertig gebildeten Phosphat auszugehen, kann man auch

- die sauren Phosphate oder die Säure verwenden, um diese mit Natrium-

superoxyd oder mit Natriumsuperoxydhydrat oder mit Natriumpercarbonat

umzusetzen und unter Zugabe der berechneten, noch fehlenden Mengen

von Wasserstoffsuperoxyd einzudampfen. Endlich kann man auch durch

Kondensation von wasserstoffsuperoxydhaltigen Dämpfen auf den wasser-

freien Salzen oder den bei niedriger Temperatur von Wasser befreiten

Zwischenprodukten die entsprechenden Verbindungen herstellen. Beispiels-

weisewerden446 g zerkleinertes Natriumphosphat(Na,P2O7 10H2O) in einer

porzellanenen Eindampfschale mit 350 g einer 30 % igen H2O2-Lösung

versetzt, die Schale wird in ein auf 50-55° C. erwärmtes Bad gestellt,

und das Gemisch wird im Vakuum in etwa 4 Std. zur Trockne ein-

gedampft. Die Masse löst sich leicht von den Wänden der Schale ab,

wird im Mörser gepulvert und bleibt dann noch etwa 10 Std. über

Schwefelsäure stehen. Man erhält 372 g eines staubtrockenen Pulvers

mit 27,1 % H2O2. (D. R. P. 293786 vom 12. Juli 1914.)

C

i

Aufbereitung von Ätzkalk. Johannes Mühlen. Dem

Atzkalk wird in einem Arbeitsgang das bei der Trockenlöschung sich

bildende reine, pulverförmige Kalkhydrat als ungemahlenes erstes Fertig-

produkt entzogen , und die Restmasse wird nach Anreicherung mit

frischem Atzkalk in inniger Mischung mit diesem zu löschfähigem

Sackkalk als zweites Fertigprodukt fein vermahlen. Zu dem Zweck

wird der von dem Ofen kommende Atzkalk freilagernd oder in Be-

hältern aufgeschichtet, nachdem er vorher in Wasser getaucht oder mit

Wasser besprengt worden war. Die Löschmasse wird dann über einen,

ganz grobe Stücke zurückhaltenden Rost einem Becherwerk zugeführt,

welches sie in einen Windsichter fördert. Letzterer sichtet das beim

Löschen gebildete reine , pulverförmige Hydrat ab und sendet

die Grieße mit dem vom Rost kommenden gröberen Korn in eine

Mühle, welcher auch frischer Ätzkalk zugeführt wird. Das Endprodukt

ist ein Feinmehl , in welchem neben dem frisch zugeführten Ätzkalk

alle Bestandteile der Löschmasse enthalten sind, mit Ausnahme des

vom Windsichter ausgeschiedenen reinen pulverförmigen Kalkhydrates.

Beide Fertigprodukte werden gleichzeitig und fortlaufend in demselben

Arbeitsgang gewonnen. (D. R. P. 293825 vom 26. September 1915.) i

Verfahren und Einrichtung zur synthetischen Herstellung von

Cyanverbindungen oder Stickstoffverbindungen, bei deren Bildung

—

Cyanverbindungen als Zwischenprodukte dienen, in elektrischen Öfen.

Axel Rudolf Lindblad, Ludvika i. Schweden. Die bisherigen

Versuche, Cyanverbindungen mittels direkter Synthese aus Kohle und

Stickstoff herzustellen , haben keine industrielle Verwertung gefunden.

Die Ursache des ungenügenden Erfolges soll in der ungeeigneten Form

des verwendeten elektrischen Ofens zu suchen sein, welcherbisher aus einem

zylindrischen Schacht gebildet war mit durch die Wände hineinragenden

Kohlenelektroden , wobei die beschickten Alkalien schmolzen und an-

fingen , an den Wänden des Schachtes herabzufließen. Um diesen

Mangel zu beseitigen, wird nach vorliegender Erfindung für die Aus-

führung des Verfahrens ein mit einem oder mehreren Schächten oder

Beschickungsöffnungen versehener elektrischer Ofen verwendet, dem

inwendig eine solche Form gegeben ist, daß die Beschickung an einer

oder mehreren Stellen sich in dem Ofenraum verbreiten kann und die

Oberfläche der Beschickung einen größeren oder kleineren Neigungs-

winkel gegen die Vertikalebene bildet. Der Ofen kann an einer oder

mehreren Stellen eine Vergrößerung der wagerechten Durchschnittsfläche

aufweisen. Die Abbildung zeigt einen Ofen im senkrechten Schnitt.

Oberhalb des eigentlichen Schmelzraumes 1 ist ein Schacht 2 angeordnet.

Zur Zuführung der elektrischen Energie dienen die Elektroden 3. Wo

die Elektroden durch das Mauerwerk hindurchgehen , sind sie von

wassergekühlten Rahmen 4 umgeben. Ferner sind Rohrleitungen 5 und6

rings um die Elektroden zum Einblasen von Gas angebracht. Zur Konden-

sierung der gebildeten Gase dient eine Vorrichtung 7. Zum Beschicken

dient die Vorrichtung 8 und

zum Abzug der Gase ein

Stutzen 9. Die Herstellung

vonKaliumcyanid verläuft bei-

spielsweise folgendermaßen :

Als Ausgangsmaterial dient

Kaliumcarbonat oder -hydrat,

als Kohle wird Holzkohle

benutzt. Das Stickstoffgas wird

am einfachsten durch fraktio-

nierte Destillationvonflüssiger

Luft erhalten. Die Holzkohle

und das Kaliumsalz werden

mittels des Beschickers 8 in

den oberen Teil des Schachtes

eingeführt, und zwar die Kali-

verbindung zweckmäßig an

der Seite des Ofens, wo das

Stickstoffgas eingeblasen wird.

Der Beschickungsapparat ist

zu dem Zwecke in zwei Ab-

7

16

19 19'

25

teilungen zerlegt, eine größere 16 für Holzkohle und eine kleinere 17

für die Kaliverbindung. Die Elektroden 3 werden mit der Beschickung

an Stellen, wo diese nicht gegen die Innenwände oder das Gewölbe

des Ofens drücken, in Berührung gebracht. Dadurch wird der Strom

verhindert, sich einen Weg durch das Mauerwerk zu suchen , welches

bei der im Ofen vorhandenen Temperatur leitend für den elektrischen

Strom wird. Stickstoff wird durch das Mundstück 5 eingeführt, welches

in eine rings um die Elektrode angeordnete Öffnung einmündet, welche

mit dem freien Raum in Verbindung steht , der zwischen der freien

Fläche der herabsinkenden Beschickung und dem Mauerwerk vorhanden

ist. In diesen freien Räumen verbreitet sich das Gas auf einer großen

Oberfläche, wird deshalb schnell erhitzt und kommt möglichst gleich-

förmig mit einem möglichst großen Teil der Beschickung in Berührung.

Durch das Einblasen der Gase rings um die Elektrode wird letztere ab-

gekühlt , ohne daß Energieverlust entsteht. Wird die Temperatur im

Ofen genügend hoch gehalten, so geht die Reaktion hauptsächlich nach

der Gleichung K2CO3 + 4C+2N = 2KCN+ 3CO vor sich. Man hält die

Temperatur zweckmäßig so hoch, daß das gebildete Cyanid verflüchtigt

wird. Das mit Kohlenoxyd und anderen Gasen vermischte Cyanid

wird durch die Leitung 18 in einen Kondensator 7 geleitet , wo das

Cyanid kondensiert und gesammelt wird. Die dort nicht kondensierten

Gase können unmittelbar abgeleitet oder auch durch die Leitung 19

und die Düsen 191 in den Ofenschacht zurückgeleitet werden. Die

öffnung 25 abgezapft. Der Ofen kann in gleicher Weise zur Herstellung

Asche der Holzkohle und sonstige Schlacke wird durch die Abstich-

von Natriumcyanid verwendet werden. Bei Herstellung von Barium-

cyanverbindungen sind gewisse Änderungen vorzunehmen, weil die als

Ausgangsmaterial dienenden Bariumverbindungen einen viel höheren

Schmelzpunkt besitzen als die entsprechenden Kalium- und Natrium-

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 308. verbindungen. (D. R. P. 293904 vom 22. November 1914.)
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24. Öle. Fette.Fette. Kerzen. Seifen.*)

Die technische Untersuchung der Ölsaaten. G. Morpurgo.

Verf. untersucht die Olsamen (Sesamölsamen) auf Havarie mittels des

Apparates von FREUNELL und KOMER. Genau 500 g des Durchschnitts-

musters werden im Normalsieb abgesiebt und die Fremdstoffe genau

gewogen. Der rein abgesiebte Samen kommt wieder in den Apparat,

und weitere Portionen von je 100 g werden bereitet. Mit Hilfe einer

Lupe wird die Menge genau gesichtet. Die Fremdstoffe, die fremden

Olsamen sowie die sichtbar beschädigten Samen werden gesondert ge-

halten und abgewogen. Die Fremdstoffe jeder Art werden entsprechend

ihrem ganzen Gewichte in Anrechnung gebracht. Von den fremden

Ölsaaten sowie den nicht normalen Samen der zur Untersuchung vor-

liegenden Gattung wird die Hälfte ihres Gewichtes angerechnet. (Sonder-

abdr. Mitt. k. k. Techn. Versuchsamt. 1915 , Bd. 14, Heft 4.) CS

Zur Vereinfachung der Fettanalyse. C. Niegemann. (Farben-

Ztg. 1915, Bd. 21 , S. 207.) fz

Zur zollamtlichen Untersuchung fetter pflanzlicher Öle mittels

des Aräometers. Ernst Fischer. (Chem.-Ztg. 1915, S. 975.)

Schmelzpunktsbestimmung von Fetten und Wachsen. L.

Golodetz. (Chem.-Ztg. 1916, S. 223.)

Serologische Untersuchungen über pflanzliche Öle (Präzipitin-

reaktion). Vorläufige Mitteilung. M. Popoff und St. Konsuloff. -

Auszüge aus Erdnuß- und Sesamsamen, nach Waschen mit Alkohol

und Äther und Zerkleinerung, in physiologischer Kochsalzlösung, wurden

Kaninchen intraperitoneal injiziert. Deren Blutserum wirkte dann auf

1 Emulsionen der betreffenden Antigene stark präzipitierend und ließ

Beimengungen von Erdnuß- bezw. Sesamöl zu Olivenöl leicht nach-

weisen. Entsprechende Versuche für Helianthus- und Baumwollöl sind

in Vorbereitung. Auch Versuche für ätherische Öle , die zur Fälschung

des Rosenöls Verwendung finden, wurden gemacht, obwohl sie nach

der Natur der Präzipitinreaktion von vornherein wenig Aussicht boten.

(Zentralbl. Bakteriol . 1915, ( II) , Bd. 44, S. 658.) sp

Über Trennung von tierischem und pflanzlichem Fett nach der

Digitoninmethode. Evert Norlin. (Chem.-Ztg. 1916, S. 50.)

Die Kontrolle der Ölfabrikation durch das Laboratorium. O. G.

Gabrilowitsch. (Seifens.-Ztg. 1916, Bd. 43 , S. 25-26.) r

Über Kohlenwasserstoffe in Fischleberölen . D. Holde. (Chem.-

Ztg. 1916, S. 14.)

Geruchlos gemachte Trane und ihre Erkennung. J. Marcusson

und H. v. Huber. (Chem.-Ztg. 1916, S. 249.)

Über den Anbau einiger Ölpflanzen. Ph. Mr. Eman. Senft.

(Seifensieder-Ztg. 1916, Bd. 43, S. 75.)
r

Über das Bohnenöl (Öl von Phaseolus vulgaris.) Franz Witke.

(Chem.-Ztg. 1916, S. 147.)

Über Glyceride der Leinölsäure. A. Grün und A. Schönfeld.—

Die bekannten Methoden zur Synthese von Glyceriden bestimmter Kon-

stitution lassen sich nur mit Auswahl auf die Darstellung linolsäure-

haltiger Glyceride anwenden und ergeben in quantitativer Beziehung im

allgemeinen weniger günstige Resultate, als bei der Darstellung ge-

sättigter und einfach ungesättigter Verbindungen erhalten werden. Zur

Darstellung der zweifach gemischten Triglyceride mit einem Linolsäure-

radikal ist es zweckmäßig, von den entsprechenden Diglyceriden aus-

zugehen und sie mit Linolsäureanhydrid zu verestern. Andere Aus-

gangspunkte für diese Triglyceride sind die Dilinoleine. (Ztschr. angew.

Chem. 1916, Bd. 29, I, S. 37 u. 46.)
CS

Ölliefernde Pflanzen und Fette. (Seifensied .-Ztg. 1916, Bd. 43,

S. 385-386.) r

Die katalytische Fetthärtung. Wilhelm Siegmund. (Österr.

Chem.-Ztg. 1916, Bd. 19 , S. 88-92 .)
r

Die Hydrogenisierung der Öle in der Praxis. (Farbe u. Lack

1915, S. 177.) fz

mann.

BOSSHARDS und FISCHLIS werden also eher die Beobachtungen des

Verf. gestützt als widerlegt. (Ztschr. angew. Chem. 1916, Bd. 29, I , S. 39.) cs

Hydrogenisieren von Fetten und Ölen. J. Dewar und A. Lieb-

gleichzeitiger Erzeugung des Katalysators wird bewirkt durch Einleiten

- Das Hydrogenisieren ungesättigter flüssiger Fette unter

von Wasserstoff in Gegenwart von a) Gemengen von Hydroxyden,

Oxyden oder Carbonaten von zwei oder mehreren Metallen Ni, Co,

Cu; b) Gemengen der unter a) genannten Körper mit Pd oder Pt

oder Ag; c) Gemengen der unter a) genannten Körper mit Silberoxyd ;

d) auf der Oberfläche poröser Körper erzeugten obigen Gemengen.

Der Gasdruck wird bis auf 10 at gesteigert, wodurch die Zeitdauer

verringert wird. Die Temperaturen sind niedrig ( 180-190 ° C.). (Franz.

Pat. 472888 vom 2. Juni 1914, Engl. Pat. 12982/1913.)

-

sb

Darstellung kolloidaler Metalle für hydrolytische Spaltung der

Fette. L. C. E. Gautrelet. Kolophonium wird in Alkali gelöst,

so daß ein Gemenge von pinensaurem, pinonsaurem und pimaron-

saurem Alkali entsteht, aus dem das erstere durch Abfiltrieren gewonnen

und mit Mangansalzen zu pinensaurem Mangan C9H12MnO, umgesetzt

wird, das mit H2O zu pinonsaurem Mangan unter Ausscheidung

kolloidalen Mangans oxydiert wird. Besonders wertvoll sind Zink-

Magnesium-Mangansalze. Die Anwendung derselben für die Umwandlung

des Ricinoleins, Leinöls u. a. in trocknende Ole wird beschrieben.

(Franz. Pat. 474328 vom 20. November 1913.) sb

Die Fettgewinnung aus Abwässern. H. L. (Seifenfabr. 1915,

Bd. 35, S. 1035-1037.) r

Über das Verhalten von Japanwachs. G. J. Fels. (Seifenfabr.

1916, Bd. 36, S. 141-142.) r

Japanwachs in der Seifenindustrie. P. N. (Seifensieder-Ztg. 1916,

Bd. 43, S. 74-75.)

-

r

Probenahme und Analyse von Bienenwachs. M. S. Salomon.

Bei gereinigtem Bienenwachs nimmt man zur Analyse am besten

eine Probe aus der Mitte eines Stückes von zwei Seiten . Bei rohem

Bienenwachs wird ein Umschmelzen des Produktes vor der Probe-

nahme empfohlen. Die Analyse soll sich auf die Ermittlung der Säure-

zahl, der Esterzahl, des Schmelzpunkts und der Temperatur der ersten

Trübung erstrecken . (Journ. Soc. Chem. Ind . 1916, Bd. 35, S. 8-10.) ks

Die Seifenfabrikation nach Erlaß des Talgverbotes. J. (Seifen-

sieder-Ztg. 1916, Bd. 43, S. 45—46.) r

Einkauf und Verwendung von Seifen in Kriegszeiten. Stad-

linger. (Seifenfabr. 1916, Bd . 36, S. 162-164.)

Ausbeuteberechnung bei Seifen. O. Bänninger. (Seifensieder-

Ztg. 1916, Bd. 43, S. 73-74.)

-

r

Bestimmung von freiem kaustischem Alkali in Seife. F. H.

Newington. In einer weithalsigen Flasche von 250 ccm werden

10 g Seife aus der Mitte des Musters mit 50 ccm frisch destilliertem

Wasser übergossen und auf einer heißen Platte bis zur Lösung er-

wärmt. Nach Zufügen von 50 ccm einer heiß gesättigen Lösung von

Natriumsulfat werden die Flüssigkeiten gut durcheinander geschüttelt

und danach in einen Scheidetrichter gebracht, in dem man die Flasche

noch mit weiteren 5 ccm Sulfatlösung nachspült. Den leichtverkorkten

Scheidetrichter stellt man senkrecht in einen Heißwasserofen. Nach

kurzer Zeit scheidet sich die Seife auf der Oberfläche ab, während die

untenstehende Flüssigkeit eine Lösung von Natriumsulfat und dem in

der Seife ursprünglich vorhandenen freien Alkali ist. Diese Lösung

zieht man in einen Becher ab und titriert mit n/10-Schwefelsäure mit

Silbernitratlösung als Indicator. Zur Sicherheit kann man die Seife im

Scheidetrichter nochmals mit 50 ccm Natriumsulfatlösung auswaschen.

(Journ. Soc. Chem. Ind. 1916, Bd. 35, S. 95-96.) ks

Einiges aus der heutigen Praxis. Heiger. (Seifens.-Ztg. 1916,

Bd. 43, S. 23-24.) r

r

Gegen unvorhergesehene Betriebsunfälle und Störungen. Béla

Lach. (Seifens.-Ztg. 1916, Bd. 43, S. 24-25 und 46-47.)

Ersatz für Seifenrohstoffe. G. J. Fels. (Seifenfabr. 1916, Bd . 36,Zur Ölhärtung in Gegenwart von Nickelborat. H. Schönfeld.-

BOSSHARDS und FISCHLIS Schlußfolgerung, daß Nickelborat erst nach S. 71-72.)

erfolgter Zersetzung wasserstoffübertragend wirke , ist nach Verf. nicht

gerechtfertigt. Durch den Ölsäurehärtungsbeweis wurde das Gegenteil

bewiesen. Mit zunehmender Zersetzung des Nickelborates nimmt die

Aktivität des Katalysators ab. Neutralfette werden durch Nickelborat

bei Temperaturen von 170-180 ° C. glatt gehärtet, während die Wasser-

stoffanlagerung an freie Fettsäuren infolge der Spaltung in NiO + Ni

und B2O3 schwierig vor sich geht. Durch die Ergebnisse der Versuche

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 276.

r

Grundseifen. B. Zienle. (Seifensied . -Ztg. 1915, Bd. 42, S. 1057.) r

Die größteToiletteseifenfabrik der Welt und daran anschließende

zeitgemäße Betrachtungen. R. Ockel . (Seifenfabr. 1916, Bd. 36, S. 182.) r

Mineralölseifen. (Seifenfabr. 1916, Bd. 36, S. 125—127.)

Kunstseifenpulver, fettfrei. O. S. — Eine gut brauchbare Sorte,

bestehend aus 82,35 % Na2CO3, 6,50% Perborat und 1,15 % Differenz

(Saponin) . (Seifensieder-Ztg. 1916, Bd. 43, S. 119, 419.)

r
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31. Metalle.*)

Ofen zum Reduzieren von Erzen, bei welchem die stark vor-

gewärmte Beschickung (Erz und Brennstoff) in ausschließlich redu-

zierender Atmosphäre bei hoher Temperatur behandelt wird. New

Metals Process Co. , Chicago in Illinois, V. St. A. - Die Abbildung zeigt

im Schnitt die eigentliche Reduktionskammer. Außer ihr ist noch eine nur

zum kleinenTeil dargestellte VorwärmevorrichtungBvorhanden, in welcher

die in dem Ofen erzeugten Gase verbrannt und zum Vorwärmen der Be-

schickung verwendet werden, und ein an B sich anschließender Kamin,

durch welchen die Verbrennungsgase aus dem Vorwärmer B abgeführt

werden. Der Vorwärmer B ist zylindrisch gestaltet und wird langsam

um seine Längsachse gedreht. Die vorgewärmte Beschickung wird durch

ein Knierohr 4 in die Gicht 5 der Reduktionskammer eingeführt, welche

mit einem Absperrschieber 6 ausgestattet ist, der die Beschickung in

geeigneten Zeitabständen in den Ofen herabfallen läßt. Die kreisförmige

Ofenkammer A besteht aus einer Rast mit schräg sich verjüngenden

Innenwänden 5a und einer halbkugelförmigen Kuppel 5c. In der Be-

grenzungslinie von Rast und Fuppel ist ein ringförmiger Zugkanal 7

angeordnet, in welchen die Verbrennungsgase durch Zuglöcher 7a ein-

7-

B

A

18

79

7a

5a

76

Sc

16

einem

dringen. An den Zug-

kanal 7 schließt sich ein

Abzugsrohr 8, welches

in das untere Ende

des Vorwärmers B ein-

mündet und das Knie-

rohr4 durchdringt. Dem

oberen Teile des Ofen-

raumes A wird Luft

durchWindformen 9zu-

geführt, welche mit je

Zugregelungs-

ventil 10 ausgerüstet

sind. Die Formen 9

sollen ein Sauerstoffent-

ziehendes Gas erzeugen,

die Luftzuführung soll

aber so geregelt sein,

daß eine vollständige

Verbrennung im Herd-

raum verhindert wird.

Durch den oberen Teil

des Abzugsrohres 8 er-

strecktsich eine Röhre 11

mit einem Luftzulaẞ-

ventil 12, welche dem

VorwärmerB genügend

Luft zuführen soll, um die Verbrennung der dort befindlichen brenn-

baren Gase zu bewirken. Die Gicht des Ofens kann mit Kanälen 13

versehen sein, in welchen Kühlwasser umläuft, die Kuppel des Ofens

kann mit durch Pfropfen 14 verschlossenen Schüröffnungen 15 aus-

gerüstet sein. An der Sohle des Herdes sind Abstichkammern 16 an-

geordnet, und ein hydraulisch zu bewegender Schieber 17 ist an der

Herdsohle angebracht. Ein Kegel 18 dient zur Verteilung der Be-

schickung. Die Beschickung reicht bei gefülltem Ofen bis zu der

punktierten Linie 19. Der Schieber 6 wird nach vollendeter Beschickung

geschlossen und der Ofen am unteren Ende in Brand gesetzt, was

nach Herausziehen des Schiebers 17 möglich ist. Die Verbrennungsgase

gelangen durch den Abzug 8 in den Vorwärmer B. Die Beschickung

wird aus Erz und Koks oder Holzkohle gebildet. Es wird ein solcher

Überschuß an Koks oder Holzkohle in Form von größeren Stücken

verwendet, daß einzelne Gruppen von Erzstücken von einander getrennt

gehalten werden. Durch die Klappe 20 wird in dem oberen Teil des

Ofenraumes eine geringe Menge von Holz oder Kohle eingeführt, aus

denen Kohlenwasserstoffe und Wasserstoffgas gebildet werden. Wenn

der Ofen in Brand gesetzt wird, entsteht daraus Holzkohle oder Koks,

welche mit dem reduzierten Erz abgestoßen und nach Trennung von

dem reduzierten Erz mit frischem Erz dem Vorwärmer wieder zugeführt

werden. Bei Verarbeitung von Zink und Blei findet eine Verdampfung

bei ungefähr 1200 ° C. statt, und es muß deshalb ein Kondensator vor-

gesehen werden. Der Ofen kann dann mit etwas geringerer Temperatur

arbeiten, als wenn Eisen- oder Kupfererze verarbeitet werden. (D. R. P.

293 580 vom 29. Juli 1914.)
i

Analyse des Zinkes. W. B. Price , A. Merrill, G. L. Heath ,

G. Rigg, B. Woiciechowski. (Journ. Ind. Eng. Chem. 1915, Bd. 7,

S. 547.)

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 320.

sm

—

Gewinnung von Mangan und Legierungen im Elektroofen.

Ch. L. Lenoir. Die Materialverluste durch Verflüchtigung bei den

den Schmelzpunkt (1250 ° C.) übersteigenden Temperaturen und durch

den Übergang in die Schlacken werden verhütet, wenn dem Schmelz-

bett eine gewisse Menge der Schlacken aus den vorangegangenen

Schmelzen von wesentlich niedrigerem Schmelzpunkt, sowie Tonerde

(unabhängig vom Kalkzusatz) beigefügt werden. (Franz. Pat. 474927

vom 8. Januar 1914.)
sb

Wärmebehandlung von Eisen und anderen Metallen unter An-

wendung eines reduzierenden Gases. Lengersdorff & Co. -

Die Wärmebehandlung von Eisen und anderen Metallen geschieht

bisher fast ausschließlich in Muffeln und Retorten, also durch Wärme-

strahlung in indirekter Beheizung, wobei nur ein geringer Teil der

Wärme nutzbar wird. Nach vorliegendem Verfahren geschieht die

Wärmebehandlung auf direktem Wege , indem die Metalle in einem

Strom von Heißgas geglüht werden, dessen Zusammensetzung und

Temperatur durch das im gleichen Generator erzeugte Kühlgas geregelt

wird. Das Kühlgas wird dem Heizgas in regelbaren Mengen zugesetzt.

Das verwendete Dr. FLEISCHERSche Heißgas hat eine Eigentemperatur

von über 1100 ° C. und eine Zusammensetzung von rund 66 % Stick-

stoff und rund 33 % Kohlenoxyd, so daß es reduzierend wirkt. Bei

seiner Erzeugung entsteht ein geringer Teil Kühlgas, welches im

Generator zur Vorwärmung des Brennstoffes dient. Seine Menge steht

in einem bestimmten Verhältnis zur Zusammensetzung und zur Tem-

peratur des Heizgases. Es kann dem Heißgas zugesetzt werden, wenn

man bei relativ niedriger Temperatur glühen will. (D. R. P. 293798

vom 20. Oktober 1915.) i

Gewinnung von Kupfer aus kupferhaltigen Stoffen durch Aus-

laugen mit Schwefelsäure zur Bildung einer Kupfersulfatlösung und

Ausfällen des Kupfers aus der Lösung durch Erhitzen unter Druck

in Gegenwart von schwefliger Säure.¹) The Metals Research

Company, NewYork, V. St. A. (D. R. P. 293967 vom 2. Mai 1914.) i

Metall-Gießmaschine. Hans Rolle. Die obere und untere

Formenhälfte sind mit ihren Tragplatten zwangläufig in wagerechte

und senkrechte Lage schwenkbar. Die obere Formenhälfte kann zwang-

läufig auf die untere bewegt und von ihr abgehoben werden. De

Tragplatten sind parallel verschiebbar an einem schwenkbaren Doppel-

gestänge gelagert. (D. R. P. 293337 vom 12. März 1914.)

-

---

Vorrichtung zum Ausgießen von Lagerschalen mit Lagermetall.

Franz Plaschke , Charlottenburg. Die Vorrichtung besitzt zuein-

ander rechtwinklig stehende Platten, gegen deren senkrechten, den Dorn

tragenden Schenkel die auszugießende Lagerschale aufrechstehend ge-

spannt wird. (D. R. P. 293342 vom 13. November 1915.)

—

i

Herstellung von Bauplatten aus Metall, insbesondere aus Metall-

blech, mit beiderseits aufgeklebten, durch Walzendruck zusammen-

gepreßten Decken aus Faserstoff. Ellen Newsome Geb. Condon

und Alice Ellen Newsome, Beaver-Falls in Pennsylvanien, V. St.

Amer. Die mit Klebstoff versehenen Metallplatten werden zwischen

zwei Bahnen aus Faserstoff (Asbest oder dgl.) geführt, welche eine

größere Länge und Breite haben als die Metallplatten, so daß die Faser-

stoffdecken sowohl die Seitenkanten der Platten als auch die zwischen

den einzelnen Platten vorhandenen Zwischenräume überragen und

durch Zusammenkleben an den Seiten und in den Zwischenräumen

zwischen je zwei Platten letztere an allen Kanten umhüllen. (D. R. P.

293 526 vom 14. Dezember 1911.) i

-
„Illium,“ eine neue säurefeste Legierung. S. W. Parr. Diese

vom Verf. angegebene Legierung enthält nach Analysen von S. A. BRALEY

und F. E. RoWLAND in %: Ni 60,65, Cr 21,07, Cu 6,42, Mn 0,98,

Si 1,04, W 2,13, Al 1,09, Fe 0,76, Mo 4,67, zusammen 98,91 %; C

und B wurden nicht bestimmt. Daraus hergestellte Scheiben haben

während 24 Std. in 25 % iger Salpetersäure keinen Gewichtsverlust ge-

zeigt. Der Schmelzpunkt beträgt ungefähr 1300 ° C. Der Ofen muß

sich leicht auf 1600° C. erhitzen lassen. In vollkommen flüssigem

Zustande läßt sich die Legierung leicht gießen und füllt alle Teile der

Form aus. Die Erstarrung tritt jedoch sehr schnell ein , so daß die

Verwendung von Angüssen , um die Schwindung auszugleichen, un-

möglich ist. Überhaupt ist die Schwindung so groß, daß Risse und

Hohlräume nur mit größter Schwierigkeit vermieden werden können.

Versuche haben aber gezeigt, daß sich die Legierung für die Her-

stellung von Calorimeterbomben durchaus eignet. Andere Versuche,

sie zu Draht auszuziehen, haben noch keine befriedigenden Ergebnisse

geliefert, versprechen aber Erfolg, sobald die richtigen Glühverhältnisse

erforscht sein werden. Die Zugfestigkeit stellt sich auf 3515,35 kg

für 1 qcm. (Versammlg. d. Amer. Inst. Metals, Atlantic City, 1915.) py

1) Chem.-Ztg. Repert. 1915, S. 27; V. St. Amer. Pat. 1089096.

Verlag der Chemiker-Zeitung Otto v. Halem in Cöthen (Anhalt).
Druck von August Preuß in Cöthen (Anhalt).
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Franz
Die Ergiebigkeit der Kohlenextraktion mit Benzol.

Fischer und W. Gluud. Durch Steigerung der Temperatur- und

Druckverhältnisse (bis etwa 228 ° C. und etwa 50 at) haben Verf. bei

der Extraktion von Kohlen mit Benzol Ausbeuten erhalten, die ebenso

groß sind, wie man sie durch irgendeine der Destillationsmethoden

bisher erzielen konnte. Aus Steinkohle, die bei 80 ° C. nur 0,1-0,15 %

Lösliches an Benzol abgab, wurden über 61/2 % Extrakt erhalten. Aus

Braunkohle, die bei der Extraktion im Soxhlet 11 % Extrakt gab,

wurden 25 % Extrakt erhalten. Aus Canneelkohle, die bei 80 ° C. etwas

über 1 % Lösliches an Benzol abgab, wurden 4 % Extrakt gewonnen.

(Ber. d. chem. Ges. 1916, Bd. 49, S. 1460-1468.)

-

ks

Kohlenextraktion mit flüssiger schwefliger Säure. Franz

Fischer und W. Gluud. Verf. haben in der flüssigen schwefligen

Säure ein anorganisches Mittel gefunden, das hinreichend Substanz aus

der Kohle in Lösung bringt, die Substanz der Kohle nicht angreift,

sich bei niedriger Temperatur, auch unter 0 °, restlos entfernen läßt

und keinerlei organische Verunreinigungen im Extrakt zurückläßt. Die

Versuche werden im größeren Maßstabe weiter verfolgt. (Ber. d. chem.

Ges. 1916, Bd. 49, S. 1469-1471 .) ks

Die Überführung der Steinkohle in lösliche Stoffe durch Ozon.

Franz Fischer. Bei der Behandlung von in destilliertem Wasser

aufgeschwemmter Fettkohle mit ozonisiertem Sauerstoff konnte der Beweis

erbracht werden, daß der Hauptbestandteil der Kohle, das Umwandlungs-

produkt der ehemaligen Cellulose, in eine wasserlösliche Substanz um-

gewandelt werden kann. Nach sechsmaliger Ozonisierung hatten sich

über 92 % der Kohle aufgelöst. (Ber. d. chem. Ges. 1916 , Bd. 49,

S. 1472-1474.) ks

Die Verbrennung und die Vergasung der Kohle auf dem Rost.

Wilhelm Nusselt. (Ztschr. Ver. D. Ing. 1916, Bd. 60, S. 102-107.) r

Wanderrost für entgaste Brennstoffe allein oder mit gas-

haltigen Brennstoffen gemischt. Walther & Cie., Akt.- Ges., Cöln-

Dellbrück. Durch eine Gaszuführungsvorrichtung wird ein Gas-

schleier unter dem vorderen Zündgewölbe der Feuerung gebildet, wo-

bei die Verbrennungsluft für das Gas durch die Brennstoffschicht

strömt. Die Abbildung zeigt einen Längsschnitt durch den Rost und

durch eine Gaszuführung mit langgeschlitzten Düsen. Die Düsen a sind

unmittelbar hinter dem Schichtregelungsschieber b durch das Gewölbe

geführt, und die Schlitzenden sind gegen den Feuerraum abgebogen.

Jedes Düsenrohr besitzt noch ein Absperrglied c. Das über dem Ge-

wölbeverlaufende

Gasverteilungs-

rohr d, in welches

die Düsenrohre

eingesetzt sind, ist

mit der Gaslei-

tung ƒ durch ein

Ventil e verbun-

den. Mit den ein-

zelnen Absperr-

gliedern c kann

man die Gasmengen für die mittleren Düsen größer einstellen, ent-

sprechend dem unter dem Gewölbescheitel bis zur Brennstoffschicht

vorhandenen größeren Abstand , welcher eine stärkere Strahlung auf

den Brennstoff erfordert. Da das Gas ungemischt in den Feuerraum

eintritt , erfolgt seine Zündung erst nach dem Luftzutritt. Sind die

Brennstoffe genügend gasreich, so daß die Zündung ohne besondere

Gaszufuhr erfolgen kann und die lange Flamme die Gewölbe heiß

erhält, so ist der Sauerstoff der durch den vorderen Teil des Rostes

eingeführten Luft bereits verbraucht, ehe die Luft den Gasstrom trifft.

Das zugeführte Gas wird in diesem Falle erst durch den später vor-

handenen Luftüberschuß entzündet und verbrannt. Kommen gasarme

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 329.

17. Glas.

oder entgaste Brennstoffe auf den Rost, so wird durch die vordere

Brennstoffschicht die Luft in dem Maße unverbraucht zu dem Gas-

strom gelangen, als die Kohlenwasserstoffe des Brennstoffes abnehmen.

(D. R. P. 293 926 vom 2. Juli 1915.) i

Wasserstandsanzeiger für Dampfkessel und ähnliche Gefäße.

Friedrich Weidig und Wilhelm Wölfer, Schlettau bei Halle a. S.

- Der Wasserstandsanzeiger des Hauptpatentes 293204¹) ist dahin ab-

geändert worden, daß das mit dem Schreibstift der Aufzeichnungs-

vorrichtung verbundene Pendel in einen Wasserstandshahnkopf ein-

gebaut ist. (D. R. P. 293 642 v. 20. Januar 1914, Zus. zu Pat. 293 204.) ;

Dampfwasserableiter mit durch einen Schwimmtopf bewegtem

Doppelventil. C. W. Julius Blancke &Co., G. m. b. H., Merseburg a. S.

Der Ventilsitz des Hauptablaßventils wird von einem glocken-

förmigen Teil gebildet und ist mit mehreren kleinen Offnungen ver-

sehen, welche nach dem Abflußraum münden und durch den Haupt-

ventilkegel geschlossen werden. (D. R. P. 293643 v. 22. Febr. 1916.) i

—

Wasserstandsregler für Dampfkessel mit Steuerung des Speise-

ventils durch einen Schwimmer. Dipl.-Ing. Otto Voss, Oberhausen,

Rhld. Der Schwimmer befindet sich in einem offenen Behälter mit

freiem Wasserzulauf, dessen Wasserablauf durch ein in Abhängigkeit

vom Kesselwasserstand gesteuertes Absperrventil geregelt wird. (D. R. P.

293 377 vom 23. Februar 1915.) i

Kesselspeisewasserreiniger, bei welchem das über einen

Terrassenaufbau im Dampfraume des Kessels herabrieselnde Wasser

Grafenberg. Über den aus den Abbildungen ersichtlichen Terrassen-

durch Kesseldampf erhitzt wird. Christian Hülsmeyer, Düsseldorf-

aufbau ist eine glockenartige Ummantelung / gehängt, welche bis unter

den Wasserspiegel reicht und in den Seitenwänden Öffnungen m be-

sitzt. Das Speisewasser tritt durch das Rohr e in den Mittelkörper a

ein, fließt durch die

Ausgüsse f auf die

Terrassen und wird hier

von dem durch die Off-

nungen m der glocken-

förmigen Ummantelung

/ eintretenden Dampfso

hoch erwärmt, daß die

mineralischen und gas-

förmigen Bestandteile

sich abscheiden. Erstere

setzen sich auf den Rieselflächen oder im Fangbecken ab und werden

durch die glockenförmige Ummantelung davor bewahrt, mit dem Haupt-

dampf der Dampfentnahme n in Berührung zu kommen. Auch wird

dieser Dampf durch das herabrieselnde Wasser nicht abgekühlt, ebenso-

wenig wird Wasser mitgerissen. Anderseits müssen die aus dem Wasser

ausgeschiedenen Gase durch die Öffnungen der Glocke entweichen und

werden von dem vorbeiströmenden Dampf mit in die Dampfrohrleitung

genommen, so daß die sonst in der Wasserstandslinie auftretenden Angriffe

der Kesselbleche verhütet werden. (D. R. P. 293752 vom 25. Sept. 1914.) i

Einige Beispiele neuerer Kesselbekohlungsanlagen unter Ver-

wendung von Elektrowindenbahnen, Elektrogreiferbahnen und

Becherwerken. H. H. Dietrich. (Ztschr. Dampfk.- u. Maschinenb.

1916, Bd. 39, S. 78 und 82.)

-

r

Vorrichtung zum Abklopfen von Kesselstein oder dergl. mit

in einem drehbaren Gehäuse auswärts beweglichen Schlagscheiben.

Max Welzel, Reibenbach i. Schl. Als Drehachse für jede Schlag-

scheibe dienen je zwei Kugeln, deren eine Hälfte entweder in der

Schlagscheibe oder in der Gehäusewand fest gelagert ist, während die

andere Hälfte in eine radiale Laufrinne des Gehäuses oder in eine

schüsselförmige Aussparung der Schlagscheibe eingreift. (D. R. P.

293695 vom 26. Mai 1915.)

1) Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 330.

i
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14. Beleuchtung. Heizung. Kühlung.")

Stehender Gasglühlichtbrenner mit Hängeglühkörper. Julius

Pintsch , Akt. Ges., Berlin. Am Mischrohr ist eine trichterförmige

Hülse fest oder verschiebbar angeordnet, an deren äußerem Rande

Haltenasen vorgesehen sind, in welchen die Arme des Glühkörper-

tragringes Aufnahme finden, um diesen in seiner Betriebsstellung zu

halten. (D. R. P. 293 535 vom 2. Mai 1915.) i

Spiritusheizlampe mit Einfüll- und Anheizstutzen inmitten des

Brennstoffbehälters. Guido Stiehle, Memmingen in Bayern. (D. R. P.

293 399 vom 3. Februar 1915.) i

-

Vorrichtung zur Verringerung der Wärmeverluste bei Glüh-

lampen mit doppelwandigem Vakuummantel. Dr. Ing. Eugen Essich,

Stuttgart. Die Vorrichtung des Hauptpatentes 293210¹) ist hier da-

durch abgeändert, daß die Wärmeableitung durch die zwischen Glüh-

lampe und Vakuummantel eingeschlossene Luft dadurch herabgedrückt

wird, daß durch eine oder mehrere isolierende Scheiben der Luftraum

in dem Vakuummantel unterteilt wird. Hierdurch soll die Zirkulation

der Luft zwischen den durch die Scheiben unterteilten Räumen un-

möglich gemacht oder doch stark verringert werden. (D. R. P. 293799

vom 15. Dezember 1914 , Zus. zu Pat. 293210.) i

Vorrichtung zur Steigerung der isolierenden Wirkung des

Vakuummantels an elektrischen Lampen. Dr. Ing. Eugen Essich ,

Stuttgart. - Die Vorrichtung des Hauptpatentes 293 2101 ) ist hier

dahin abgeändert, daß der Vakuummantel teilweise Metallbelag erhält,

oder daß das Glas des Vakuummantels mattiert ist, oder daß dem Glase

00

Abb. 1. Abb. 2

Beimischungen gegeben werden, welche

gewisse Lichtstrahlen absorbieren, oder

daß endlich die eine Glaswandung zum

Zwecke der Lichtverteilung prismatisch

ausgestaltet ist. Der Vakuumbelag a

kann nach Abb. 1 auf der dem Vakuum

zugekehrten Seite oder nach Abb. 2 auf

der der Luft zugekehrten Seite angebracht

werden, auch kann eine Verbindung von

Innenbelag und teilweise Außenbelag

stattfinden. In welchem Umfange der

Belag anzubringen ist, hängt von der

Anordnung der Leuchtdrähte ab.
In

der linken Hälfte bei Abb. 1 ist z. B.

der Belag an der Außenwandung nicht

so weit herabgezogen als an der Innenwandung, um den Lichtstrahlen

den Austritt schräg nach oben zu gestatten. Sollen dem Glas des

Vakuummantels Zusätze gegeben werden, so kann man für die innere

und äußere Wandung verschiedene Zusätze verwenden, d. h. Glassorten

mit verschiedener Wirkung wählen . (D. R. P. 293 800 vom 17. Februar

1915, Zusatz zu Pat. 293210.) , i

-

Verfahren zum gasdichten Einschmelzen von Drähten aus

Molybdän und Molybdän -Legierungen in Quarzglas oder ähnlich

schwer schmelzende Gläser. Dr. Emil Podszus, Neukölln. Nach

dem Hauptpatent 2906062) kann man unter Verwendung einer be-

sonderen Anschmelzmasse aus etwa 10 T. Kieselsäure, 1 T. Tonerde

und 1 T. Bortrioxyd gasdichte Einschmelzungen mit Hilfe von Molybdän

und Molybdänwolfram-Legierungen bei Quarzglas und dgl . erhalten,

wenn man den Kielelsäuregehalt nach der Anschmelzstelle am Quarz-

glas hin anreichert. Nach vorliegender Erfindung soll man auch bei

Vorhandensein geringer Oxydmengen an dem Einschmelzdraht, welche

sich leicht bilden können, sichere Einschmelzungen erzielen, und zwar

soll dies dadurch erreicht werden , daß der Einschmelzmasse eine ge.

wisse Auflösefähigkeit für das in Frage kommende Oxyd verliehen

wird. Zu diesem Zwecke muß man dem im Hauptpatent angegebenen

*) Vergl . Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 326. 2) Ebenda 1916, S. 116.

¹) Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 299.

Schmelzfluß an der Einschmelzstelle, d. h. dort, wo er den Draht

umhüllt, etwas Alkali, z. B. in Form von Orthoklas, zugeben, z. B..

auf 10 Gew.-T. SiO2, 1 Gew.-T. Al2O3 und 1 Gew.-T. B2O3 gibt man

2 Gew.-T. Orthoklas. Eine ähnliche Wirkung sollen die Erdalkalien

besitzen. Das beste Ergebnis wird erzielt, wenn der Anschmelzkörper

nach der Einschmelzstelle an Kieselsäuregehalt, nach der Anschmelz-

stelle hin an Alkaligehalt zunimmt. (D. R. P. 293963 vom 15. März

1914, Zus. zu Pat. 290 606.) i

Verfahren zum gasdichten Einschmelzen von Metallkörpern,

besonders Drähten, in schwer schmelzbare Gläser, insbesondere

Quarzglas. Dr. Emil Podszus , Neukölln. Es war bisher sehr

schwierig, bei Quarzglas gasdichte Durchführungen von Drähten zu

erzielen, weil mit dem sehr schwer schmelzbaren Quarzglas viele Glas-

sorten gar nicht oder nur sehr schwer zu verschmelzen sind. Durch

vorliegendes Verfahren soll es gelingen, in einem Arbeitsgang eine

ganz allmähliche Abstufung der einzelnen Glassorten gegeneinander

zu erzielen und auf diese Weise einerseits ein gutes Anhaften der

Schmelzmasse an das schwer schmelzbare Quarzglas und anderseits

eine zuverlässige Dichtung der metallenen Durchführung zu erzielen.

Für die metallene Durchführung kommen hauptsächlich Drähte aus

Wolfram, Molybdän, Tantal und Legierungen derselben in Betracht.

Je nach dem einzuschmelzenden Metall wird das Einschmelzglas und

je nach der Art des schwer schmelzenden Glases wird die Zusammen-

setzung der Zwischenstufen gewählt. Um beispielsweise einen Molybdän-

oder Molybdän-Wolframdraht in ein Quarzgefäß einzuschmelzen, ver-

wendet man ein Gemisch von 10 Gew.-T. Kieselsäure, 1 Gew.-T. Ton-

erde und 1 Gew.-T. Bortrioxyd, in welches der Draht eingeschmolzen

wird. In der Richtung auf das Quarzgefäß wird die Menge der zu-

gesetzten Flußmittel mehr und mehr verringert , so daß deren Gehalt

an der Einschmelzstelle am größten , an der Zusammenschmelzstelle

mit dem Quarzgefäß am geringsten ist. Der Übergang der einzelnen

Mischungsverhältnisse muß fein abgestuft sein, damit Spannungen sich

leicht ausgleichen und die Einschmelzungen möglichst kurz gehalten

werden können. Zu dem Zweck rührt man die einzelnen Bestandteile

der Massen in fein gemahlenem Zustande mit Wasser und etwas Binde-

mittel (Gummi) zu einem dünnflüssigen Brei an und stellt durch Ein-

tauchen entsprechender Formen in diesen Brei die Einschmelzkörper

aus übereinander gelagerten Schichten her. Nach dem Trocknen wird

der auf diese Weise erhaltene Körper von der Form entfernt und im

Ofen gebrannt. Dabei legieren sich die einzelnen übereinander auf-

getragenen Schichten zu einem Glasfluß, dessen Zusammensetzung an

den verschiedenen Stellen verschieden ist. Die oben für Molybdän-

draht angegebene Masse wird verschmolzen, in Kugelmühlen fein ver-

mahlen und aus dem so hergestellten Pulver unter Zusatz von Wasser

und Gelatine ein leichtflüssiger Brei hergestellt, der auf eine mit

Paraffin überzogene Metallform aufgetragen wird. Darüber wird eine

Schicht äußerst fein gemahlenen Quarzpulvers aufgetragen, welche nicht

die ganze Form bedeckt, dann folgt wieder eine Schicht aus der erst-

genannten Masse usw., bis der Körper die nötige Dicke erreicht hat.

Nach der Abnahme des Körpers von der Form, dem Trocknen und

Brennen kann er zur Ein- und Anschmelzung verwendet werden, und

zwar wird er unter Benutzung einer Gebläseflamme mit dem quarz-

reicheren Ende an das Quarzglas angesetzt, während der Molybdän-

draht nunmehr sich am anderen Ende des Körpers anschmelzen läßt.

i
(D. R. P. 293964 vom 16. November 1913.)

Kältemitteleinlaßvorrichtung zwischen Kondensator und Ver-

dampfer bei Kleinkältemaschinen. Albert Gerlach , Nordhausen.

Die Vorrichtung weist eine dünnwandige Düse auf, welche an der

Übertrittsstelle des Kältemittels eine Einschnürung besitzt und an dieser

Stelle von einem Wärmemittel zur Verhütung der Gefriergefahr umspült

wird. (D. R. P. 293379 vom 16. Juli 1914.) ¡

17. Glas. Keramik. Baustoffe.*)

Verfahren zur Herstellung von feuerfesten Steinen. Dr.- Ing.

Alfred Krieger, Ickern in Westfalen. --- Die bisher verwendeten

Steine aus Magnesia sind teuer und sollen durch andauerndes Erhitzen

leiden, indem sie mürbe werden und zerfallen . Anderseits können die

hochfeuerfesten Dolomitsteine keine Feuchtigkeit vertragen, da der Kalk

des Dolomits sich hierbei löscht und zum Treiben Veranlassung gibt.

Nach vorliegender Erfindung soll der Kalk des Dolomits in gebundener

Form erhalten bleiben, während die Magnesia, welche die Feuerfestig-

keit und Alkalibeständigkeit bedingt, in freier Form vorhanden ist. Zu

SiO

dem Zweck wird Dolomit mit Quarz oder Magnesiasilicaten in solchen

Mengenverhältnissen gebrannt, daß der Kalk des Dolomits durch die

Kieselsäure des Quarzes oder Silicates gebunden wird und die Magnesia

in freier Form vorhanden ist, nach der Gleichung: MgO . CaO

MgO CaSiO3 . Beim Brennen von Dolomit und Magnesiasilicat

in solchem Mengenverhältnis, daß der Kieselsäuregehalt dem Kalk des

Dolomits entspricht, erhält man Steine, welche noch bedeutend mehr

Magnesia enthalten als obiger Mischung entspricht. Die Umsetzung voll-

zieht sich dabei wie folgt : MgO.CaO + MgO.SIO CaSiO . 2MgO.

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 331 . (D. R. P. 294 021 vom 5. Juni 1914.)
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Künstlicher Mühlstein. Erste Fabrik künstlicher Mühlsteine ,

Kommandit- Ges. , E. J. Heller, Sandau in Böhmen. Bei der bis-

herigen Herstellung künstlicher Mühlsteine wurde entweder Sand oder

Quarz, Feuerstein, Schmirgel, Carborundum o. dgl. verwendet. Nach

dieser Erfindung soll an Stelle dieser Materialien kornförmiges Porzellan

verwendet werden. Zu diesem Zwecke wird bis zur gewünschten

Korngröße zerkleinertes Porzellan unter Verwendung von Magnesia,

Zement o. dgl . Bindestoffen auf kaltem Wege gebunden. Auf diese

Weise soll eine vorzügliche Mahlfläche der Mühlsteine erzielt werden,

welche nie geschärft werden muß, und welche sich insbesondere für

Steine zum Auflösen der Grieße eignen soll. (D. R. P. 293716 vom

25. Juni 1914.) i

Vorrichtung zur Herstellung allseitig geschlossener Hohlsteine.

E. Nacks Nachfolger, Kattowitz, O.-Schl. In einem Preßmundstück

sind scharnierartig miteinander verbundene , als Kern dienende Flügel

angebracht, welche in zusammengeklappter Stellung dem durchgehenden

Lehmstrang nur eine geringe Fläche entgegenstellen und dabei den

Lehmstrang als Vollstein mit einer kleinen Öffnung in der Mitte des

Stranges, in auseinandergespreizter Stellung jedoch den Lehmstrang als

Hohlstein mit geringer Wandstärke austreten lassen. Den Flügeln

wird während des Auseinanderspreizens eine geradlinige Bewegung

im Sinne der Bewegungsrichtung des Lehmstranges und während des

Zusammenklappens eine entgegengesetzt gerichtete Bewegung erteilt.

(D. R. P. 293636 vom 5. September 1913.)
i

bis man einen flüssigen Brei erhält. Sodann werden 50 Gew.-T. Teer

für sich sorgfältig auf 150 ° C. erwärmt, darauf in die Masse gegossen,

worauf das Ganze bei 150 ° C. innig gemischt wird. Dieses Binde-

mittel wird in eine Mischmaschine gebracht, in welcher sich die Steine

oder der Sand in vollkommen trockenem Zustande, ebenfalls auf etwa

150º C. erwärmt, befinden. Die so gewonnene Masse wird in einer

Dicke von 6-15 cm, je nach der Bedeutung der Straße und dem zu

erwartenden Wagenverkehr, in noch warmem Zustande auf der vor-

bereiteten Fahrstraße ausgebreitet und ausgewalzt, und zwar in zwei

Lagen. Die eine Lage besteht aus einem Gemisch des Bindemittels

mit größeren Steinen und die andere, darüberliegende, aus einem Ge-

misch des Bindemittels mit kleineren Steinen von 0,5-1 cm Größe,

denen man noch 1/3 Gew.-T. Hochofenschlacke beifügen kann, wenn

man die Festigkeit und Widerstandsfähigkeit der Straße noch erhöhen

will. (D. R. P. 294 045 vom 29. Juli 1914.) i

Neues über Beton und Eisenbeton. P. Rohland. (Ztschr. Ver.

d. Ing. 1916, Bd. 60, S. 133-134.) r

DieEigenschaftenvon Portlandzementen, Eisenportlandzementen,

Hochofenzementen und anderen hydraulischen Bindestoffen. W.

Burchartz. Mitgeteilt werden die Ergebnisse der im Betriebsjahre 1913

in der Abteilung für Baumaterialprüfung des Kgl. Materialprüfungsamtes

ausgeführten Untersuchungen von Portlandzementen, Eisenportland-

zementen und Hochofenzementen, gleichzeitig auch die Ergebnisse der

Prüfungen von solchen hydraulischen Bindestoffen, die zwar zement-

Verzierungsarten Keramischer Erzeugnisse. E. Block. (Keram . artigen Charakter aufweisen, sich aber doch in keine der vorgenannten

Rundschau 1916, S. 228.) sm

Über das Härten von Gips. Oskar Prager. (Seifensieder-Ztg.

1916, Bd. 43, S. 219.) r

Über Auswitterung. Penck. (Chem.-Ztg. 1916, S. 160.)

Verfahren zur Herstellung eines Bindemittels für Teerschotter-

decken. Arthur Studer, Neuchâtel in der Schweiz. Mastix, Asphalt-Mastix, Asphalt-

stein und Bitumen werden zusammengemischt und erwärmt. Eine

dieser Mischung etwa gleiche Gewichtsmenge Teer wird für sich bis zur

Freigabe der leichten Öle und des Benzols erwärmt und dann in den

genannten Brei gegossen. Beispielsweise bringt man 15 Gew.-T. in

Stücke geschlagenen harten Mastix, 25 Gew.-T. Crab und 10 Gew.-T.

Trinidadbitumen in den Ofen und kocht die Masse etwa 2 Std. lang,

Gruppen einreihen lassen. Für die drei Arten Zemente sind die ge-

fundenen Versuchswerte nahezu beieinander liegend, während die für

die hydraulischen Bindestoffe ermittelten Versuchswerte u. a. beweisen,

daß man weder bloß aus den Ergebnissen der chemischen Unter-

suchungen, noch aus denen der physikalischen und mechanischen Unter-

suchungen allein auf die Art eines Bindestofferzeugnisses noch auf

seine Gewinnungsweise mit Sicherheit schließen kann. In vielen Fällen

ist es selbst mit Hilfe aller dieser Prüfungen nicht möglich, die Art

der Erzeugung eines Bindestoffes zuverlässig festzustellen. (Mitteil. Kgl.

Materialprüfungsamt. 1915, S. 34.) sm

Prüfung von Eisenportlandzement im Vergleich zu Portland-

zement. M. Gary und H. Burchartz. (Mitteil . Kgl. Materialprüfungs-

amt. 1915, S. 29.)

24. Öle. Fette. Kerzen. Seifen.")

Die Oxydation von Ölen und von Fettsäuren. J. Hyland und

L. L. Lloyd. Die Versuche wurden mit sogenannten nichttrocknenden

Olen in feuchter Luft ausgeführt, wie sie in der Textilindustrie zum

Krempeln, Spinnen usw. verwendet werden. Oleinsäure wird in feuchter

Luft leichter oxydiert als in trockner. Vergleicht man die Ergebnisse, die

mit Ölsäure aus Olivenöl und mit solcher aus destilliertem Olein er-

halten worden sind, so scheint es, als ob die Konstitution des Öles oder

der Olsäure von größter Bedeutung in Hinsicht auf das Anbrennen der

Öle ist, und daß die Änderung der Eigenschaften von der Konstitution

abhängt, die während der Destillation hervorgerufen wird. Ferner

scheint es, daß hinsichtlich der Stabilität nicht nur eine ungesättigte

Bindung, sondern auch die Stellung der Doppelbindung und der Ein-

fluß der sterischen Gruppen in Betracht gezogen werden müssen. (Journ.

Soc. Chem. Ind. 1915, Bd. 34, S. 62.)

99

sm

Was ist verseifbares Gesamtfett"? J. Davidsohn. (Seifens.-

Ztg. 1916, Bd. 43, S. 189.)
r

Über den Anbau einiger Ölpflanzen. Eman. Senft. (Seifens.-

Ztg. 1915, Bd. 42, S. 1059-1060 ; 1916, Bd. 43, S. 75, 213-214.) r

Über den Anbau einiger Ölpflanzen. Rudolf Kuráž. (Seifens.-

/tg. 1916, Bd. 43, S. 100-101 , 279, 304, 439.)
r

Esterase und Lipase der Rizinussamen. K. G. Falk und K.

Sugiura. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 217.) sm

--

r

Die Selbsterhitzung der Baumwollsaat, deren Ursachen und Ver-

hütung. E. H. R. Barrow. (Seifens.-Ztg. 1915, Bd. 42, S. 1084, 1109.) r

Die Kontrolle der Ölfabrikation durch das Laboratorium. O. G.

Gabrilowitsch. (Seifensieder- Ztg. 1916, Bd . 43, S. 3-4.)

Polymerisierte trocknende Öle. R. S. Morrel. Leinöl und

Mohnöl enthalten gemischte Glyceride wechselnder Mengen ungesättigter

Säuren neben kleinen Mengen gesättigter Glyceride, wobei die Säuren

gegenseitig sich vertreten, und ihre Mengen hängen von der Herkunft

und wahrscheinlich von der Reife der Samen ab. Eindickung durch

Polymerisierung ohne Änderung der chemischen Zusammensetzung tritt

ein, sobald mindestens zwei Paare doppelt gebundener Kohlenstoff-

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 339.

sm

atome in den Säuremolekeln der Glyceride vorhanden sind. Bevor

die Polymerisierung eintritt, findet eine Spaltung der Bindungen in der

Molekel statt, und beim Holzöl scheint Ringbildung einzutreten. Die

Eindickung ist eine Folge der Polymerisierung der gemischten Glyceride.

Die Umlagerung hängt von der Temperatur ab, ein Gleichgewicht ist

hergestellt, sobald 50 % der Modifikation sich gebildet haben. Bei

höherer Temperatur bildet sich zum Schluß ein in Petroläther unlös-

liches Polymeres. (Journ. Soc. Chem . Ind. 1915, Bd. 34, S. 105.) sm

Walfischfang und Trangewinnung. F. M. (Seifensieder-Ztg. 1916,

Bd. 43, S. 212-213.) r

Projekt zur Verwertung der Schlachtabfälle am Pariser Schlacht-

hof. K. Löffl. (Seifens.-Ztg. 1916, Bd. 43, S. 233-234 u. 256.) r

Elektrisches Verfahren bei Hydrierung, Oxydierung oder Hydro-

lysierung von Fetten, Fettsäuren u. dgl. F. U. A. Wielgolaski.

Die flüssigen (geschmolzenen oder aufgelösten), dampfförmigen, staub-

förmigen oder emulgierten Fettstoffe, mit oder ohne aktivierende oder

andere Zusätze, werden derart behandelt, daß man das Reaktionsgemisch

durch ein elektrisch leitendes Filter saugt oder preßt, das mit dem

Pole einer Elektrizitätsquelle in Verbindung steht. Das Filter kann aus

porösen Graphit-, Kohlen- oder Metallplatten oder Drahtgeflecht gemacht

werden und entweder als Kathode allein dienen, während die Anode

hinter einer porösen Wand in Schwefelsäure angebracht wird, oder

auch als Kathode und Anode in das Reaktionsgemisch gebracht werden,

indem dann ein Wechselstrom durch den Apparat geleitet wird. (Norw.

Pat. 25 009 vom 26. Februar 1913.) h

Die technische Apparatur beim Fetthärtungsprozeß. J. Klimont.

(Chem. App. 1916, Bd. 3, S. 25-29 und 39-42.) r

Einige Angaben über die Härtung von Fetten. D. G. Sjöquist.

(Seifensieder-Ztg. 1916, Bd. 43, S. 234-235 und 257.)
r

Ausbeuteberechnung bei Seifen. O. Bänninger. (Seifensieder-

Ztg. 1916, Bd. 43, S. 98, 121.)

Fettgehalt und Reinigungswert der Seifen und die Fettknappheit.

Bergo. (Seifensieder-Ztg. 1915, Bd . 42, S. 1105-1106.) r

Grundseife und Schmelzseife aus billigem Fett. (Seifensieder-

Ztg. 1915, Bd . 42, S. 1081-1082 und 1106.) r
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Verarbeitung von im wesentlichen aus Schwefelverbindungen Abdichtung mittels einer mit Sand gefüllten Rinne hat den Nachteil ,

des Eisens bestehenden sulfidischen Erzen und Hüttenprodukten, daß durch die Hitze und die Dämpfe, welche dem Ofen entströmen,

insbesondere auf ihren Eisen- und Schwefelgehalt. Axel Estelle. der Sand in der Rinne allmählich zusammenbackt und seine Aufgabe

Schwefel- und Magnetkiese kommen für den hüttenmännischen Be- nicht mehr erfüllen kann. Nach vorliegender

trieb im wesentlichen nur dann in Betracht, wenn sie einen hinreichenden Erfindung wird die Sandbüchse in einen Dich-

Gehalt an wertvollen Metallen, wie Gold, Silber, Kupfer, Nickel, Kobalt tungs- und einen Ausdehnungsraum geteilt, der-

und dergl. besitzen, wobei aber die Hauptbestandteile, das Eisen und art, daß im oberen Teil die Abdichtung und

der Schwefel, nur als lästige Beimengungen betrachtet und verschlackt im unteren Teil die Ausdehnung ohne Wider-

oder verbrannt werden. Nach vorliegender Erfindung sollen derartige stand stattfindet. Die Abbildung zeigt, wie die

Erze so verarbeitet werden, daß nicht nur die dem Erze etwa bei- Sandbüchse beispielsweise durch die Winkel-

gemengten Fremdmetalle in hochkonzentrierter Form fast vollständig ringe C1 , C2, C3, C4 in den Dichtungsraum D

abgetrennt werden, sondern auch das Eisen zum großen Teil als sehr und den Ausdehnungsraum E geteilt wird. Der

reines Elektrolyteisen und ebenso der Schwefel in reiner und gediegener Eintauchblechring Fragt in den Raum E etwas

Form gewonnen werden. Das Erz wird zu dem Zweck zunächst mit hinein. Im Dichtungsraum D wird zunächst

einer verdünnten, nicht oxydierenden Mineralsäure, vorzugsweise Salz- innerhalb und außerhalb des Eintauchblechringes

säure, oder einem Gemisch solcher Säuren ausgelaugt, wobei das Eisen eine wärmebeständige Masse M, z. B. Asbest, Ha

als Ferroverbindung in Lösung geht und der Schwefel als Schwefel- eingebracht, auf welche dann wieder Sand gefüllt

wasserstoff entweicht, um bei einer späteren Operation ausgenutzt zu wird. Durch die eingesetzten Schrauben S und

werden, während im Erz etwa vorhandene Begleitmetalle als Schwefel- die oben aufgelegten Ringe oder Ringstücke R

verbindungen mit den unlöslichen Resten der Gangart in dem zur wird ein beiderseitiges Anliegen der Dichtungs-

Auslaugung dienenden Apparat zurückbleiben. Alsdann wird die durch massen beim Anziehen der Schrauben erreicht.

die Laugung gewonnene, möglichst neutrale Ferrosalzlösung mit un- Das Einbringen der Dichtungsmasse geschieht

löslichen Anoden elektrolysiert, wobei ein Teil des Metalles als fast von oben. Der Deckblechring G ist zu diesem Zwecke in ringförmige,

reines Elektrolyteisen an den Kathoden ausfällt, während die doppelte abnehmbare Stücke geteilt. Am unteren Teil der Sandbüchse werden

Menge in den Ferrizustand verwandelt wird. Sodann wird die er- zur Ermöglichung der Überwachung der Stopfbüchse eine Anzahl Off-

haltene Ferrisalzlösung nach dem Verlassen der Zersetzungszellen in nungen H angebracht. (D. R. P. 293 876 vom 6. November 1915.) i

einem Absorptionsturm mit dem beim Auslaugen entwickelten Schwefel-

wasserstoff zusammengeführt, wobei der Schwefel ausfällt und in üblicher

Weise gereinigt und verwertet werden kann, während eine dem elektro-

lytisch ausgeschiedenen Eisen entsprechende Menge Säure, unter gleich-

zeitiger Reduktion des Eisens in den Ferrozustand, entsteht, welche, mit

der Ferrosalzlösung gemischt, sich für das Auslaugen von neuem Erz

verwenden läßt, so daß also eine ständige Wiedergewinnung der Säure

stattfindet. Das Verfahren ist in der beschriebenen Weise natürlich

nur anwendbar, wenn sich das Erz von der Säure genügend auslaugen

läßt, d. h. wenn dieses hauptsächlich im Zustande des Einfachschwefel-

eisens (FeS) vorhanden ist, da die höheren Schwefelungsstufen mehr

oder weniger schwer löslich sind. Behufs Verarbeitung solcher Erze

muß man daher erst einen Teil des Schwefels entfernen und eine

niedrigere Schwefelungsstufe herbeiführen. Beim Schwefelkies kann

man die überschüssige Schwefelmenge durch sehr starkes Erhitzen

ohne Luftzutritt austreiben und als sublimierten Schwefel gewinnen,

während die Gangart gleichzeitig als Schlacke entfernt wird. Beim

Magnetkies kann man vorteilhaft das sog. Steinschmelzen oder eine Art

Pyritschmelzen anwenden, um durch Opferung eines Teiles des Eisens

und Schwefels die Gangart zu verschlacken und dabei eine Anreiche-

rung der etwa vorhandenen Fremdmetalle zu erzielen. Man erhält also

nach diesem Verfahren auf einfache Weise das elektrolytisch ausgefällte

Eisen und die entsprechende Schwefelmenge getrennt voneinander,

während die wertvollen Begleitmetalle als Schwefelverbindungen zurück-

bleiben und auf besondere Weise weiter verarbeitet werden können.

Zugleich wird die als Lösungsmittel verwendete Säure beständig

regeneriert und dann von neuem verwendet. (D. R. P. 293 908 vom

22. Februar 1914.) i

Über das Rosten von Eisen in nach dem Permutit-Verfahren

enthärtetem Wasser, sowie über Mittel zur Verhinderung des Rost-

angriffs. O. Bauer und E. Wetzel. In bezug auf die chemische

Zusammensetzung und das Lösungsvermögen des verwendeten Wassers

für Sauerstoff bei 50 und 80 ° C. ausgeführte Versuche zeigten , daß

bei höheren Wärmegraden mit >> Permutit << enthärtetes Wasser mehr

Sauerstoff in Lösung zu halten vermag als nicht enthärtetes Wasser.

Entsprechend der höheren Sauerstoffkonzentration rostete Flußeisen bei

höheren Wärmegraden in enthärtetem Wasser stärker als in nicht ent-

härtetem . Versuche, durch Natriumsulfitzusatz den im Wasser gelösten

Sauerstoff chemisch zu binden, zeigten, daß die Reaktion Na₂SO +O

NagSO quantitativ erfolgt. Die Reaktion verläuft bei Zimmer-

temperatur nur träge, erheblich schneller bei höheren Wärmegraden.

Spuren von Kupfersalzen vermögen die Umsetzung sehr stark zu be-

schleunigen. Rostangriff von Eisen in enthärtetem und in nicht ent-

härtetem Wasser, denen der Sauerstoffgehalt durch Zusatz von Natrium-

sulfit entzogen war, trat weder bei Zimmerwärme noch bei höheren

Drucken (bis zu 20 at) ein. (Mittlg. K. Materialprüfungsamt. 1915, S. 1.) sm

Stopfbüchse für Schachtöfen, insbesondere für Hochöfen. Ge-

werkschaft Deutscher Kaiser. Die bisher meistens gebräuchliche

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 324.

-

Die Vorgänge im Eisenhochofen. J. E. Johnson jr. (Met. and

Chem. Eng. 1916, S. 210 und 266.)

-

น

Herstellung von Dauerformen für Gießereizwecke, insbesondere

für Gußeisen, Stahl und andere Metalle, durch Glühen einer

Mischung eines Kohlenstoff enthaltenden Materials mit einem ver-

kokbaren flüssigen Bindemittel. Theodor Kleb und Ferdinand

Breitenbach, Cassel . Die Mischung besteht aus gemahlener Re-

tortenkohle und gewalztem Ruß. Sie wird unter Zusatz von Borsäure

mit dem dünnflüssigen verkokbaren Bindemittel versehen , stark ge-

preßt und dann in üblicher Weise in einem geschlossenen Ofen durch-

i

geglüht. (D. R. P. 293 402 vom 9. März 1915.)

Erörterung über eine „ rasche und genaue Methode für die

Bestimmung des Kohlenstoffs im Eisen und in seinen Legierungen“.

E. Szász.¹) (Journ. Soc. Chem. Ind. 1915, Bd. 34, S. 127.)
sm

Eine vereinfachte Ferrosulfat-Methode zur Bestimmung des

Vanadiums im Stahl. G. T. Dougherty. Nach dieser Methode

wird die Oxydation des Vanadiums durch Kochen des mit verdünnter

Schwefelsäure vorher behandelten Stahles mit einer hinreichend großen

Menge von Salpetersäure allein oder in Verbindung mit Ammonium-

persulfat bei Stahlen mit über 0,5 % C bewirkt. Die zum Titrieren be-

nutzte Ammoniumferrosulfatlösung wird gegen n/10-Kaliumpermanganat-

lösung eingestellt, deren Eisenwert mit 0,917 multipliziert den Wert

für das Vanadium ergibt. Bei Anwesenheit von Chrom muß dieses

in einer neuen Probe besonders bestimmt werden. (Journ. Ind. Eng.

Chem. 1915, Bd. 7, S. 419.)

-

sm

HubertNeuere Einrichtungen in Thomas Stahlwerken.

Hermanns. (Ztschr. Ver. d . Ing. 1916, Bd . 60, S. 205-212 u. 249—252.) r

Titan und seine Wirkungen auf Stahl. G. F. Comstock.

Seinen Wert in der Stahlindustrie verdankt Titan bei weitem dem Um-

stande, daß sein Dioxyd viel beständiger als Eisenoxyd ist, so daß seine

Wirkung bei der »Entoxydierung« geschmolzenen Stahles sehr bedeutend

ist. Titancarbid eignet sich ebenso gut wie reines Titanmetall und ist

viel billiger als dieses. Titanoxyd wirkt als Flußmittel für die im Stahl

Nicht soetwa vorhandenen Silicate und andere Schlackenbildner.

gut ist die aluminothermische Legierung aus Aluminium und Titan im

Eisen. In Amerika verwendet man in der Hauptsache Ferrokohlenstoff-

titan für Eisenbahnschienen. Verschiedene Prüfungen solcher Schienen

beweisen die Güte des Materials. Auch für Achsen eignet sich titan-

haltiger Stahl. (Journ. Soc. Chem. Ind. 1915, Bd. 34, S. 55.)
sm

Manganstahl. J. H. Hall. - Verf. bespricht die Zusammensetzung

und die charakteristischen Eigenschaften des Manganstahls, sein sonstiges

Verhalten, seine Anwendungen, die Herstellung des Stahls, das Schmelzen

des Ferromangans, die Gießmethoden, die Behandlung zwischen 1000

und 1100º C., das Walzen und Schmieden des Manganstahls sowie die

Metallographie auf Grund der neuesten Forschungen. (Journ. Soc. Chem.

Ind. 1915, Bd. 34, S. 57.)

¹) Jouin. Soc. Chem. Ind. 1914, Bd. 33, S. 994.

sm

Verlag der Chemiker-Zeitung Otto v. Halem in Cöthen (Anhalt). Druck von August Preuß in Cöthen (Anhalt).
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2. Unterricht. Laboratorium. Allgemeine Analyse. ")

Apparat zum Beobachten chemischer Prozesse und zur Fest-

stellung der Temperatur glühender Körper. Ströhlein & Co., G.

m. b. H., Düsseldorf. Die in einem Porzellanschiffchen eingewogene

Substanz wird in einer Porzellanröhre P, welche in einem bis auf etwa

1250° C. erhitzten Ofen ruht, unter Anwendung von Sauerstoff zum

Schmelzen gebracht. Das Sauerstoffgas wird an einer Seite des Por-

zellanrohres unter Abschluß der Luft eingeleitet und entweicht mitsamt

des entstandenen Kohlensäuregases durch die Schlauchtülle des am

anderen Ende des Rohres angeschlossenen Rohrstückes A. Die Kohlen-

säure wird aufgefangen und maß- oder gewichtsanalytisch bestimmt.

Das Rohrstück A ist eine luftdicht abgeschlossene Kappe mit Schlauch-

tülle und Sammellinse C. Diesen Teil des Apparates kann man auch

allein benutzen und durch die Linse, welche in dem Falle als Okular

dient, die Vorgänge in der Porzellanröhre beobachten. Das Winkel-

stück B wird mittels Gewinde an den Teil A geschraubt. Durch einen

Spiegel E wird das Lichtstrahlenbündel von

A nach dem anderen Schenkel von B re-

flektiert, und man kann so in derselben

Stellung, in welcher man den Apparat be-

dient, zugleich die Verbrennung beobachten.

Die Linse D am freien Schenkel von B

ist konvex und dient bei diesen zusammen-

gestellten Teilen

als Okular, wäh-

rend die Linse C

als Objektiv dient.

Zum Schutze der

Augen kann man

ein farbiges (zum

Beispiel grünes

oder blaues) Glas

F ein- oder aus-

schalten , welches

das Licht ab-

schwächt. Der

Spiegel E ist um

seine Achse drehbar. Für gewisse Untersuchungen kann im Scheitel

der beiden Schenkel ein elektrischer Glühkörper eingesetzt werden.

In dieser Zusammenstellung wird der Apparat zum Beobachten der

Verbrennung des Probegutes und der Gase bei gleichzeitiger Be-

dienung des übrigen Apparates benutzt. Das Sauerstoff- und Kohlen-

säuregas wird durch die Schlauchtülle weiter geleitet. Das optische

Pyrometer G wird nur zeitweise benutzt und dient zum Bestimmen der

Temperatur. Das Glas F wird dabei ausgeschaltet. Das Pyrometer

wird hierbei auf den freien Schenkel von B aufgesetzt und in üblicher

Weise eingestellt. Außerdem kann man mittels dieses Pyrometers mit

angeschlossenem Rohr B ohne Beobachtungsglas in Schmelz-, Glüh-

und sonstigen Öfen die Temperatur feststellen, ohne das Gesicht der aus-

strahlenden Hitze auszusetzen. (D. R. P. 293 668 vom 26. Mai 1915.) i

Gebläselampe für Naturgas. J. C. Mc Cullough. (Journ . Amer.

Chem. Soc. 1915, Bd. 37 , S. 144.) sm

Ein verbesserter Heizapparat zur Aufrechterhaltung konstanter

Temperaturen bei der Arbeit mit Polarimetern und Refraktometern.

J. N. Pearce. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37 , S. 147.) sm

Über einen mit Kalk heizbaren Thermostat. A. Bolland und

E. Hegenbard. Eine Kiste mit Doppelwänden und Blecheinsätzen,

in der dadurch einzelne Abteilungen gebildet werden, bildet den Apparat.

Der Zufluß von Wasser durch Blechrohre zu dem am Boden bezw. in

den einzelnen Abteilungen liegenden Kalk bewirkt die Anheizung und Er-

haltung derTemperatur. (Wien.med.Wochenschr. 1915, Bd . 65, S.1631 .) sp

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 313.

%

Vakuum- und Druck-Hähne. M. Randall und F. R. v. Bichowsky.

(Journ . Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 137.)
sm

Ein abgeänderter Kippscher Gasapparat. Th. Cohen. - An

einem Stativ ist eine weithalsige Flasche mit dem Halse nach unten

befestigt. In dieser Flasche befindet sich das feste Material, aus dem

Gas entwickelt werden soll . Ihr doppelt durchbohrter Stopfen enthält

das Ableitungsrohr für das Gas und ein zweites Rohr, das in eine

andere Flasche bis zum Boden geht, und die auf dem Stativbrett auf-

steht. Diese zweite Flasche ist mit einer am Stativ weiter oben be-

festigten dritten weithalsigen Flasche durch eine Glasröhre mit Gummi-

schlauch verbunden, die die Säure enthält. Der dreifach durchbohrte

Stopfen dieser mit der Öffnung nach unten gerichteten Flasche ent-

hält ferner ein nach oben gehendes Trichterrohr zum Einfüllen der

Säure und ein Druckausgleichsrohr, das über der Säure in der

Flasche oben ausmündet. (Journ . Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 147.) sm

Die Benutzung von Lichtfiltern bei dem Tassinschen metallo-

graphischen Apparat. F. H. Getman. (Journ. Ind. Eng. Chem . 1915,

Bd. 7, S. 431.) sm

Eine neue Form des Apparates für die Reduktion der Eisen-

lösungen mit Aluminiummetall. C. L. Schumann. Verf. benutzt

eine Kette aus starkem Aluminiumdraht, die an einem Glasstabe be-

festigt ist. Dieser ist gerade so lang, daß er noch an dem äußeren

Rande des Erlenmeyerkolbens anliegt. Man kann nun in dieser Flasche

erst reduzieren und dann titrieren, indem man die Kette nach voll-

kommen beendeter Reduktion herausnimmt und abspült. (Journ . Ind.

Eng. Chem. 1915, Bd. 7, S. 431.) sm

Leuchtgasretorte für den Schulunterricht. Richard Schulze.

(Chem. Appar. 1916, Bd. 3, S. 54.) r

Einige Hauptgrundsätze bei der Verwaltung industrieller Unter-

suchungslaboratorien. R. F. Bacon. (Journ. Soc. Chem. Ind. 1916,

Bd. 35, S. 18-27.) ks

Erörterung über den Vorschlag der englischen Regierung, eine

chemisch-wissenschaftliche Abteilung am Board of Trade" einzu-

richten. (Journ. Soc. Chem. Ind. 1916, Bd. 35, S. 27-30.) ks

Forschungs-Laboratorien und -Chemiker vom Standpunkt des

Fabrikanten. C. F. Burgess (Journ. Soc. Chem. Ind. 1916, Bd. 35,

S. 15-18.) ks

Die Entwicklung chemischer Forschung in Amerika. I. Remsen.

(Journ. Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. I.)

---

sm

Neue Methode zur Analyse gemischter und gebrauchter Säuren.

L. Wuyts. In Gemischen von Schwefelsäure und Salpetersäure, wie

sie bei technischen Nitrierungen gebraucht werden , kann man den

Gehalt an salpetriger und Salpetersäure am schnellsten dadurch be-

stimmen, daß man das Säuregemisch mittels Eisenchlorid und starker

Salzsäure zersetzt, die Stickstoffoxyde in einem Eudiometer auffängt

und direkt mißt bezw. mit einem bekannten Gasvolumen vergleicht.

(Journ. Soc. Chem. Ind. 1916, Bd. 35, S. 149-151 .) ks

Die Trennung des Wolframs vom Molybdän. E. E. Marbaker.

- Zu einer kochenden Lösung, die Natriumwolframat und Natrium-

molybdat enthält, gibt man Zinnchlorürlösung. Von dem blauen

W2O3-Niederschlag gießt man die orange Flüssigkeit durch ein Filter

ab und wäscht ihn mit 5 % iger Salzsäure. Er wird zu WO; mäßig

geglüht. Filtrat und Waschwasser werden eingedampft, danach der

Rückstand mit Wasser aufgenommen und mit granuliertem Zink ver-

setzt. Die Lösung wird in einem Reduktor, der 10 % iges Ferriammonium-

sulfat enthält, mit Salzsäure behandelt, und schließlich titriert man mit

Kaliumpermanganat und berechnet auf MoO3. (Journ. Amer. Chem.

Soc. 1915, Bd. 37, S. 86.) sm

Proteintabellen. A. Silverman. (Journ. Ind. Eng. Chem. 1915,

Bd. 7, S. 533.) sm
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13. Brennstoffe. Feuerungen. Öfen. Generatoren. Dampfkessel.*)

Herstellung von Kohlen für metallurgische Zwecke. G. U.

Boström . Ein Gemisch von pulverisierten Steinkohlen, Braunkohlen

oder Torf mit Torfmull, Sägemehl u. dgl. wird mit gelöschtem Kalk

vermischt und dann verkokt. (Schwed. Pat. 37856 v. 25. Jan. 1910.) h

Neuere Kohlenstaubfeuerungen. Pradel. (Ztschr. Dampfk.- u.

Maschinenb. 1916, Bd. 39, S. 89-92.)
r

Herstellung einer Torffeuerung aus Rohtorf unter Gewinnung

von Ammoniak. B. F. Halvorsen. Die Torfmasse, die etwa 85 %

Wasser und 1,27 % Stickstoff enthält, wird von dem meisten Wasser

befreit, dann etwa 11/2 % Salzsäure oder Schwefelsäure zugegeben und

bis auf 300 ° C. erwärmt. Die Masse kann auch mit 21/2 % Kainit

oder Chlorcalcium gemischt und bis 240 ° C. erwärmt werden. Die

entstandene ammoniakalische Flüssigkeit wird durch Pressen von der

Torfmasse getrennt und mit Kalk destilliert, um das Ammoniak zu ge-

winnen. (Norw. Pat. 25 620 vom 27. Januar 1914.)
h

Das

Zusammensetzung und physikalische Eigenschaften flüssiger

Brennstoffe, welche für Feuerungszwecke Verwendung finden. W.

Hopf. (Ztschr. Dampfk.- u. Maschinenb. 1916, Bd. 39, S. 17 u., 52.) r

Fieldrohr-Überhitzerelement für Heizrohrkessel . Schmidtsche

Heißdampf- Gesellschaft m. b. H., Cassel -Wilhelmshöhe.

Element besteht aus einer Anzahl von Fieldrohren (Doppelrohren), die

mit ihren offenen Enden in einen die Dampfkasten für Naẞ- oder

Heizdampf verbindenden Zwischendampfkasten einmünden, mit ihren

geschlossenen Enden in die Heizrohre hineinragen und nacheinander

vom Dampf durchströmt werden. Das Neue besteht darin, daß die

Zwischendampfkästen durch die Rohre selbst oder durch am Rohre

angebrachte Verstärkungen oder Kopfstücke unterteilt werden , ohne

daß besondere Trennungswände innerhalb der Zwischendampfkästen

erforderlich sind. (D. R. P. 293 795 vom 12. September 1914.) i

Mehrteilige Brennkanaltrennwand für Kanal- und Ringöfen.

Jul. Jarisch , Dres-

den-Bühlau. Der

an das Gewölbe sich

anschließende Teil

der Trennwand T ist

mit kurzen federnden

α

-

Platten a versehen,

welche schuppen-

förmig übereinander

greifenundsichan das

nicht mehr genau die

Form haltende Ge-

wölbe G abdichtend anlegen, und zwar jede einzelne unabhängig von

der benachbarten. (D. R. P. 293 285 vom 7. Mai 1915.) i

-
Gaserzeuger, insbesondere für Kraftgas. Friedrich Kuers.

Die Abbildung stellt in senkrechtem Schnitt einen Apparat zur Her-

stellung von Sauggas und Gemischen dieses Gases mit Wassergas aus

Anthrazit oder Koks dar, der infolge Außenheizung am Generator-

schachte verschiedene Vorzüge gegenüber den bisherigen aufweisen soll .

Die Außenheizung ist derart eingerichtet, daß stets ein größerer oder

geringerer Teil der Feuer-

gase zu Kohlendioxyd ver-

brannt und durch den Ab-

zug ins Freie geführt wird.

Dieser scheinbare Verlust

wird reichlich durch die

äußere Beheizung des Gene-

ratorschachtes ausgeglichen,

infolge deren seine Ab- -

kühlung vermieden wird,

so daß auch bei schwachem

Saugen stets die erforder-

liche Menge von Generator-

gas erzeugt wird .

Generatorschacht a mit dem

üblichen Füllrumpfƒ hängt

mit seinem Mantel g frei in

dem von der Wandung h

umschlossenen Feuerraum c,

welcherdurch den von außen

zugänglichen Rostboden b

nach unten begrenzt wird.

g
Der

a

C
th

b

Beim AnheizenAn den Feuerraum c schließt sich der Abzug d an.

streichen die Feuergase in den Abzug d, welcher mit einer Absperr-

klappe i versehen ist. Mittels dieser Klappe wird der Austritt der

Feuergase durch den Abzug d in dem Maße gedrosselt, in welchem die

Saugwirkung zunimmt. Man kann bei dieser Einrichtung eine größere

Wasserdampfmenge als bei bloßem Generatorbetriebe zersetzen und so

ein Gemisch von Wassergas und Generatorgas gewinnen, das sich für

den Betrieb kleinerer Motoren mit geringer Verbrennung besser eignet

als reines Generatorgas. Auch lassen sich die Temperaturen unabhängig

von der Saugwirkung regeln, so daß das Feuer bei geringerer Belastung

nicht ausgeht. (D. R. P. 294 025 vom 28. März 1915.) i

Vorrichtung zur Ausscheidung schädlicher Bestandteile aus dem

Kesselspeisewasser. Friedr. Wilhelm Windscheid , Düsseldorf.

Der Reinigungsbehälter c ist durch einen Stutzen d und einen Winkel-

eisenstuhl e auf dem Kessel b gelagert. Seine Stirnwand ƒ ist abnehmbar.

Am entgegengesetzten Ende trägt der Behälter c einen Anschlußstutzen g

für die Speisung und einen Stutzen h für die Schlammentfernung. An

seinen Längsseiten sind Winkeleisen befestigt, auf welchen der Wasser-

behälter / ruht. Am hinteren Ende ist der Wasserbehälter / durch kegel-

förmig sich erweiternde Mundstücke n und n¹ mit der Speiseleitung g

und dem Schlammablaßh verbunden, während eine wagerechteWandung 0,

welche fensterartige Durchbrechungen x besitzt , den inneren Teil des

Behälters in eine obere und untere Kammer teilt, in deren oberer

das Wasser erwärmt

wird, während es in der

unteren Kammer seine

Verunreinigungen ab-

setzt. Zum Erwärmen

des Wassers besitzt die

Kammer in aufrechter

Richtung gegeneinander

versetzte Leitwände r¹,

r², r³ ... durch

welche das Wasser im

Behälter oberhalb der

Wand o zickzackförmig

auf und ab geführt wird.

Diese Leitflächen sind

O

a

doppelwandig und stehen mit ihrem Hohlraum mit dem den Wasser-

behälter rings umgebenden Dampfraum des Reinigungsbehälters in Ver-

bindung. Zur Unterstützung der hohlen Leitwände in ihrer Wirkung

sind noch Heizrohre s vorgesehen. Am Stutzen d des Reinigers ist

innerhalb des Kessels b ein Auffangbehälter t angeordnet, welcher in

den Kessel dort ausmündet, wo der Zutritt des Wassers gewünscht wird.

Dieser Auffangbehälter hat seitliche Öffnungen u, durch welche bei ge-

nügend hohem Wasserstand Wasser ein- und ausfließen kann. Zugleich

tritt Dampf durch diese Öffnungen u in den Behälter und strömt nach

oben in den Reinigungsbehälter c. Soweit der Dampf im Reinigungs-

behälter c nicht verbraucht ist, zieht er neben der freigewordenen Luft

in den Dom a ab. Das Ableitungsrohr v reicht mit seinem freien

Ende in den oberen Teil des Behälters c bis ungefähr über die Dampf-

eintrittsstelle und kann an dieser Stelle am erfolgreichsten Luft absaugen.

Wenn das Wasser den Behälter I passiert, so wird in dem durch die

Wänder bedingten Zickzackweg die Erwärmung so hoch getrieben,

daß die mineralischen Bestandteile des Wassers unlöslich werden und

durch die Öffnungen x der Zwischenwand o in den Raum q fallen,

von wo sie durch den Anschluß h und das Mundstück n¹ unter Druck

abgeblasen werden können. Gleichzeitig entweichen bei der Erhitzung

im Behälter / Gas und Luft aus dem Wasser, welche durch das Rohr v

in den Dampfdom gelangen. (D. R. P. 293641 vom 24. Dez. 1912.) i

-

Speisevorrichtung für Dampfkessel, bestehend aus zwei hinter-

einander geschalteten Fördervorrichtungen. Gebr. Körting, Akt.-

Ges., Linden bei Hannover. Eine Kolben- oder Schleuderpumpe

ist mit einer selbsttätig geschleuderten, mit Dampf, Druckluft o. dergl.

betriebenen Zubringervorrichtung derart vereinigt, daß sie einerseits

als gewöhnliche Saugpumpe arbeiten kann, anderseits auch das ihr

durch die Zubringvorrichtung zugeführte Wasser weiterbefördert. Dabei

wird sie durch den Betriebsdampf der Zubringervorrichtung gleich-

zeitig selbsttätig in Gang gesetzt. (D. R. P. 293753 v. 23. März 1913.) i

Neue Patente auf dem Gebiete der Dampfkesselfeuerung. Pradel.

(Ztschr. Dampfk.- u . Maschinenbetr. 1916, Bd. 39, S. 19.)

Neuere Bestrebungen zur Verbesserung der Dampfkessel-

feuerungen. H. Hermanns. (Verhandl. d. Ver. zur Beförd. d. Ge-

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 341. werbefleißes 1916, Nr. 4, S. 233-251 .)
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15. Wasser. Abwässer.")

Über den Bakteriennachweis im Wasser mit dem Berkefeldfilter

nach Hesse. G. Willführ. Die HESSESChe Methode des Bakterien-

nachweises im Wasser mit dem BERKEFELD- Filter in künstlichen Auf-

schwemmungen von Bacterium coli lieferte mit der Wasserstrahlpumpe

gute Resultate. Das modifizierte » Armeefilter A. F. I « der BERKEFELD-

FILTER-WERKE ließ weniger günstige Erfolge erzielen. (Mitteil. a. d. Kgl.

Landesanst. f.Wasserhyg. 1914, Heft 18, S. 33—47.) ff

Über das Vorkommen von Insektenschuppen in natürlichen

Wässern. E. Nitardy. (Mitteil. a. d. Kgl. Landesanst. f. Wasserhyg.

1914, Heft 18, S. 80-86.)
ff

Morphologisch- biologische Notizen über Gammariden der

Unstrut (Thüringen). H. Helfer. (Mitteil. a. d . Kgl. Landesanst. f.

Wasserhyg. 1914, Heft 18, S. 91–102.) ff

Über neue Modifikationen der Methoden zur Untersuchung

von Wasser. Ivan. (Chem.-Ztg. 1916, S. 193.)

ZurWinklerschen titrimetrischenAmmoniakbestimmungsmethode.

A. Schulze. Verf. hat das von L.W.WINKLER¹) vorgeschlagene Ver-

fahren, bei Stickstoffbestimmungen in Abwässern das überdestillierte

Ammoniak in Borsäurelösung aufzufangen und unter Verwendung eines

entsprechenden Indicators (Methylorange, Kongorot) direkt mit Salzsäure

zu titrieren, nachgeprüft und für brauchbar befunden. Der Farben-

umschlag ist nach seinen Beobachtungen bei Methylorange schärfer und

deutlicher zu erkennen als bei Kongolösung. (Mitteil. a. d. Kgl . Landesanst.

f. Wasserhyg. 1914, Heft 18, S. 87-90.) ff

Sterilisieren von Wasser durch Kohlensäure unter Druck. H.

Colin. (Chem.-Ztg. 1916, S. 262.)

Verfahren und Vorrichtung zum Sterilisieren von Wasser mittels

Chlorgases. Dr. Georg Ornstein, New York City, V. St. A. - Das

Chlorgas wird zunächst in einer kleinen Menge fließenden Wassers zu

einer einheitlichen Lösung von bestimmtem Chlorgehalt gelöst, und

diese Lösung wird dann mit der Hauptmenge des zu sterilisierenden

fließenden Wassers vereinigt. Man verwendet zweckmäßig das handels-

übliche verdichtete Chlorgas. Soll z. B. städtisches Wasserleitungswasser

behandelt werden, so wird ein besonderer Nebenwasserstrom hergestellt,

19

16

20

(1

-22 მ

der etwa 0,1-0,2 % der Haupt-

wassermenge beträgt. Dieser Zweig-

strom wird durch einen Turm 10

abwärts geleitet, welcher mit Koks,

Steinbrocken o. dgl. gefüllt ist, um

das Wasser schleierartig über eine

große Oberfläche auszubreiten.

Durch diesen Turm wird von unten

nach oben ein Chlorgasstrom ge-

führt, welcher einer Flasche 11 mit

handelsüblichem, flüssigem Chlor

entnommen wird. Zwischen dieser

Flasche und dem Absorptionsturm

sind Druckregelungsvorrichtungen

13, 14, 15 eingeschaltet, um eine

genaue Kontrolle der dem Turm

zugeführten Gasmenge und infolge-

21

dessen der Stärke der Sterilisier-

lösung zu ermöglichen, welche aus

dem Absorptionsturm in die zu be-

handelndeWassermasse gelangt. Der

Turm 10 wird aus dem Behälter 16

B2

durch die Leitung

17 mit Wasser ge-

speist. Mittelseines

in die Leitung 17

eingeschalteten

Wassermessers 20

wird die Menge

desin denTurm 10

fließenden Was-

sers festgestellt.

Das mit Chlor

getränkte Wasser

wird aus dem Turm 10 durch ein Rohr 21 abgeleitet und in die durch

das Rohr 22 fließende Hauptwassermenge geführt. Der Turm 10 kann

aus Steingut bestehen und mit einem Entlüftungsventil 22a versehen

sein, um den Druck innerhalb des Turmes annähernd auf Atmosphären-

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 300. 1) Ebenda 1915, S. 277.

druck zu halten. Die zuzuführende Chlormenge wird mittels des Regel-

ventils 15 überwacht und richtet sich nach der Strömungsgeschwindigkeit

des den Turm durchfließenden Wassers. Die Stärke der Chlorlösung

kann aus durch den Probierhahn 23 zu entnehmenden Proben jederzeit

festgestellt werden. Die durch den Turm 10 geführte Wassermenge

wird so bemessen, daß eine Konzentration der Sterilisierlösung von

etwa 1 g Chlor auf 11 Wasser entsteht. (D. R. P. 293 228 vom

13. Februar 1914.) i

r

Der gegenwärtige Stand der Trink- und Nutzwasserfrage.

R. Graßberger. (Österr. Chem.-Ztg. 1916 , Bd. 19, S. 29-30.)

Fragebogen für die Wasserversorgung, aufgestellt von der Kgl.

Landesanstalt für Wasserhygiene in Berlin-Dahlem. (Mitteil. a. d. Kgl.

Landesanst. f. Wasserhyg. 1914, Heft 18, S. 176-183.) ff

wandten Abwasserbeseitigungsverfahren. K. Thumm und A. Reichle

Feststellungen und Erfahrungen bei Emscherbrunnen und ver-

Folgende drei Punkte haben bei Emscherbrunnen und verwandten

Abwasserbeseitigungsverfahren häufig zu Betriebsschwierigkeiten geführt :

1. Bildung von saurem Schlamm in den Schlammzersetzungsräumen.

Guter Emscherbrunnenschlamm besitzt eine durch FeS bedingte tief-

schwarze Farbe , reagiert deshalb naturgemäß alkalisch , zeigt einen

eigentümlichen , nicht unangenehmen, siegellackartigen Geruch und ist

leicht drainierbar ; das filtrierbare Wasser ist mehr oder weniger klar und farb-

los, riecht nicht faulig, enthält u. a. Ammoniak und freie CO2 und reagiert

alkalisch. Beim Vorwiegen von Kohlehydraten und bei gleichzeitigem

Vorhandensein von wenig Stickstoffverbindungen, wenig Ammoniak

oder anderen säurebindenden Basen in Abwässern entsteht durch Gärungs-

statt Fäulniserscheinungen häufig gelber bis schwarzer, übelriechender,

schwer drainierbarer, deutlich sauer reagierender Schlamm, dessen Wasser

gleichfalls saure Reaktion zeigt. Einen guten alkalischen Schlamm ge-

winnt man am einfachsten durch richtige Mischung des Schlammes

mit dem Abwasser, die gegebenenfalls unter Verwendung von Rühr-.

werken zu erfolgen hat, und sachgemäßes Schlammablassen ; das Ver-

hältnis zwischen Schlamm und Abwasser soll möglichst 1 : 2 im Schlamm-

zersetzungsraum betragen. Das Säurebindungsvermögen kann auch

durch beschränkte Zufuhr von nicht zu weichem Reinwasser oder

durch Zusatz von Kalk zum ungeklärten Abwasser erhöht werden .

Für die Betriebskontrolle ist die Ermittlung der Reaktion von Schlamm

und Abwasser notwendig, wobei daran zu denken ist, daß nicht nur

die organischen Säuren, sondern auch CO2, ferner Mineralsäuren und

vielleicht auch saure Salze die saure Reaktion hervorrufen können.

2. Schwimmdeckenbildung und sogen. Schäumen oder Spucken bei

einer Schlammzersetzungsanlage. Die Ursachen und der nachteilige

Einfluß dieser Erscheinungen sind verschieden zu beurteilen, je nach-

dem es sich um einen bereits eingearbeiteten oder um einen erst ein-

zuarbeitenden Schlammzersetzungsraum handelt. Im letzteren Fall sind

die Schwierigkeiten infolge starker Schwimmdeckenbildung am größten.

In die Schlammzersetzungsräume von Emscherbrunnen und verwandten

Einrichtungen, die sich ähnlich verhalten wie durchflossene überdeckte

Faulräume, gelangt der Schlamm ursprünglich als Sinkschicht aus dem

Klärraum. Erst im Zersetzungsraum wird er durch seine Anfüllung

mit Zersetzungsgasen » schwimmfähig« . Die Schwimmdeckenbildung

hängt einmal von der Beschaffenheit des in den Zersetzungsraum ge-

langenden Rohschlammes ab. Sie wird begünstigt durch größeren Ge-

halt an organischen Stoffen (Cellulose), durch geringen Grad der Zer-

trümmerung fester Schmutzstoffe (Fäkalien) und durch ihre Zusammen-

lagerung zu größeren Schlammfladen (Fettstoffe, Haare usw.). Ferner

hat die Intensität der Gasentwicklung auf die Schwimmdeckenbildung

Einfluß , der um so größer ist, je tiefer die Schlammablagerung und

je geringer die freie Oberfläche für den aufsteigenden Schlamm ist.

Die Nachteile einer zu starken Schwimmdecke, die hauptsächlich von

der fehlenden Durchmischung des Schlammes mit dem Abwasser her-

rühren und sich im Aufsteigen von Schlammfladen in den Klärraum

sowie in mangelhafter Einarbeitung des Schlammraumes geltend machen,

werden am zweckmäßigsten durch weitgehende Zertrümmerung der

dem Schlamm zugeführten Stoffe, durch rechtzeitige periodische Zer-

störung der sich bildenden Schwimmdecke z. B. mittels aufgepumpten

Abwassers, durch mechanische Vorrichtungen (Rührwerke u. a.) oder

durch Absenken des Wasserspiegels im Absitz- oder im Schlammzer-

setzungsraume vermieden. Das Auftreten von Schäumen (» Spucken «)

bei einem nicht eingearbeiteten Schlammraume ist mehr sekundär; es

entspricht etwa der sogen. Hutbildung bei der Hefegärung und kann

dadurch verursacht sein , daß bei zu kleiner Oberfläche die lebhaft

ausströmenden Gase aus der Schwimmdecke oder aus der oberen

Schicht des mit feinen Schlammteilen beladenen fäulnisfähigen Ab-

wassers Schlammstoffe in blasiger Form mit sich reißen . Während
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die Schwimmdeckenbildung bei eingearbeiteten Schlammräumen infolge

bereits erfolgter Durchmischung des aufsteigenden Schlammes mit

dem Abwasser und Entgasung der abgebauten Schlammstoffe gewöhn-

lich erheblich schwächer auftritt, macht sich dort des Schäumen oder

Spucken und der Eintritt von Schlamm aus dem Schlammraum in den

Absitzraum stärker bemerkbar. Diese »Schwimmschlammbildung ist

auf eine zu starke Sinkschicht also auf eine zu große Erfüllung des

Schlammraumes an ungelösten Stoffen zurückzuführen und kann durch

einfaches Schlammablassen alsbald beseitigt werden, sofern man ihr

nicht durch dauerndes Halten einer bestimmten Höhe der Sinkschicht

1

im Schlammzersetzungsraume vorbeugt. Zum Schluß besprechen

Verf. die verschiedenen mit getrennter Schlammfaulung arbeitenden

Arten von Frischwasseranlagen , die sich in zwei Gruppen scheiden

lassen. Bei der einen Gruppe ist der Schlammzersetzungsraum unter

dem Absitzraum angeordnet und steht mit diesem durch offene Schlitze

in Verbindung, durch welche der Schlamm automatisch in den

Schlammraum gelangen kann (EMSCHER-, TRAVIS-Anlagen, KREMER-

IMHOFF-, STIAG-, SPREE-, BUs - Brunnen usw.). Der zweiten Gruppe

gehören diejenigen Anlagen an, bei dem der Schlammzersetzungsraum

vollständig abgetrennt und seitlich vom Klärraum angeordnet ist, und

bei denen der frische Schlamm aus dem Absitzraum periodisch in den

Schlammraum abgelassen oder gepumpt wird (FÖRSTER-, MONDRION-,

NEUSTADTER- Schlammbecken usw.). Beide Arten von Frischwasser-

kläranlagen haben sich bei sachgemäßer Konstruktion und bei ent-

sprechendem Betriebe bewährt. Bei ihrer Bewertung muß zwischen

Absitzwirkung und Schlammzersetzung scharf unterschieden werden.

(Mitteil. d. Kgl. Landesanstalt f. Wasserhygiene 1914, Bd. 18, S. 48.) ff

Über die Wirkungsweise von biologischen Abwasserreinigungs-

körpern. Th. Messerschmidt. Verf. hat seine frühere Studie über

DUNBARS Absorptionstheorie fortgesetzt. Zu deren Prüfung diente zu-

nächst eine Untersuchung über den Antigencharakter des Abwassers.

Es wurde festgestellt, daß dieser beim völlig gereinigten Abwasser ver-

schwunden ist. Ferner wurden Versuche angestellt, infektionstüchtige

und keimreiche Abwässer durch den biologischen Prozeß im Tropf-

körper ganz erheblich keimärmer zu machen. Dies gelang aber auch

unter den günstigsten Bedingungen nicht bis zur völligen Sterilisation.

(Ztschr. Hyg. 1915, Bd. 80, S. 447.) sp

Reinigung und Desinfektion der städtischen und Fabrikabwässer.

P. Rohland. (Ztschr. Hyg. 1915, Bd. 80, S. 350.)

--

sp

-

Vorrichtung zum Füllen der Flüssigkeitsverschlüsse von Dreh-

sprengern für Abwässer-Kläranlagen mit doppeltem Quecksilber-

und Flüssigkeitsverschluß und mit Kugellager zwischen Standrohr

und Drehkörper. Eugen Geiger, Karlsruhe i. B. Die Erfindung

soll ermöglichen, das Ein- und Nachfüllen des Quecksilbers und des

Glycerins in die beiden Verschlüsse sowie das Entleeren derselben

nach dem Zusammensetzen ohne Auseinandernehmen des Drehsprengers

leicht und rasch vorzunehmen. (D.R. P. 293937 v. 22. Dez. 1914.)
i

Eine neue elektrolytische Methode für die Beseitigung von

Abwasser. J. C. Olsen. (Chem.-Ztg. 1916, S. 175.)

Ein Beitrag zum Studium der Abwässer aus Leim- und Kunst-

düngerfabriken. Alexander Batěk. (Chem.- Ztg. 1916, S. 313.)

Gutachten der Kgl. Landesanstalt für Wasserhygiene über die

Abwasserbeseitigung zweier Tuchfabriken in H. R. Weldert.

Nach Schilderung der städtischen Kanalisations- und Klärverhältnisse

(Mischsystem, Absitzbecken), des Fabrikationsvorganges in den beiden

Tuchfabriken (Wollwäscherei , -färberei , -spinnerei und -weberei mit

nachfolgender Walkerei der gewebten Stücke) und der dabei anfallenden

Abwasserarten sowie der Beschaffenheit der Vorflut äußert sich der

Berichterstatter über die Art der zweckmäßigsten Abwasserbeseitigung

der Fabriken, insbesondere über die Frage der Einleitung der Fabrik-

abwässer in die städtische Kanalisation wie folgt : 1. Das Fabrikations-

abwasser wird in den verhältnismäßig reinen (etwa 85-90 %) und

den unreinen Teil (etwa 10-15 %) getrennt. 2. Diese Trennung wird

in den Fabriken vorgenommen und bedingt dort ein doppeltes Kanal-

netz. 3. Der reine Anteil der Abwässer kann ohne weiteres der Vorflut

zugeführt werden. 4. Der unreine Anteil wird entfettet bezw. entfasert.

5. Die Einleitung der entfetteten oder entfaserten Abwässer in die

städtische Kanalisation erscheint im vorliegenden Falle nicht praktisch

mit Rücksicht auf die verhältnismäßig erhebliche Abwassermenge

(schätzungsweise 500-700 cbm in 10 Std.), welche die städtische Klär-

anlage (in 24 Std. etwa 400-500 cbm) unverhältnismäßig belasten

würde. 6. Der entfettete bezw. entfaserte Abwasseranteil der Fabriken

ist, mit dem reinen Anteil der Abwässer gemischt, der Vorflut zuzu-

führen. 7. Eine ständige Kontrolle der Vorflut muß zeigen, ob der

nach diesen Vorschlägen erreichte Reinheitsgrad der Abwässer für die

Reinhaltung der Vorflut genügt, oder ob eine durchgreifende chemisch-

mechanische Klärung der unreinen Fabrikabwässer vorgenommen werden

muß. (Mitt. a. d. Kgl. Landesanst. f. Wasserhyg. 1914, Heft 18, S. 70-79.) ff

16. Anorganisch-chemische Industrie.

m

Herstellung kohlensaurer Salze des Kaliums und Natriums.

Henning Flodin. Die Alkalichloride werden in einem Ofen stark

erhitzt und die Dämpfe in einen Reaktionsofen geleitet, wo sie mit

Kohlenpulver in einem oder mehreren Lichtbögen erhitzt werden.

Wendet man 2 NaCl +CO + O2 an, so ist die Zusammensetzung der

Gase, nachdem sie die Lichtbögen passiert haben, Na2 + Cl₂ +CO+02;

durch schnelles Abkühlen wird dann Na2CO3 + Cl2 gebildet. Wenn

das Gemisch die Lichtbogen passiert hat, wird es in einen Behälter

geleitet, wo sich das kohlensaure Alkali ansammelt, während die Chlor-

dämpfe abgeleitet werden. (Norw. Pat. 25130 v. 3. Nov. 1913.) h

Über das „,Aufsteigen" der Steinsalzlager. Branca. (Chem.-

Ztg. 1916, S. 194.)

Die wichtigsten Fortschritte auf dem Gebiete der anorganischen

Großindustrie im Jahre 1915. H. v. Kéler. (Ztschr. angew. Chem.

1916, Bd. 29, S. 113-120, 131-136.)
r

Eine rasche Bestimmungsmethode für Nitrate. E. Knecht.

Man wägt von käuflichem Natriumnitrat etwa 1 g genau ab, löst es in

Wasser und füllt auf 100 ccm auf. Hiervon mißt man 10 ccm in ein

kupfernes Gefäß ab, gibt Natronlauge im Überschuß hinzu, darauf

etwa 20 ccm käufliches Titanosulfat oder Titanchlorür. Hierauf wird

sofort destilliert ; nachdem 1/4-Std. lang gekocht wurde, ist die Operation

fertig, und man titriert zurück. Nitrate werden auch durch Titan-

hydroxydul in Gegenwart überschüssigen Ätzalkalis zu Ammoniak quanti-

tativ reduziert. (Journ. Soc. Chem. Ind. 1915, Bd. 34, S. 126.)

-

sm

Erzeugung von Nitraten aus Luft mit besonderer Beziehung auf

einen neuen elektrischen Ofen. E. K. Scott. Ehe Verf. seinen eignen

Ofen beschreibt, bespricht er die bisher gebräuchlichen Ofen. Der

elektrische Ofen des Verf. ist der sog. KILBURN-SCOTTSche Dreiphasen-

ofen. Seine Hauptvorteile sind folgende : Die Kraft zur Erzeugung der

Elektrizität, die durch Benutzung des Dampfes aus dem Kessel erspart

wird, beträgt theoretisch etwa 15 %. Durch Einblasen gleicher Teile

Sauerstoffs und Stickstoffs anstatt Luft in den Ofen wird die Ausbeute

um 20 % erhöht. Die theoretische Ausbeute nimmt von 819 auf 1850 kg

Düngemittel. *)

für 1 K.W.-Jahr oder um 225 % zu, wenn die Temperatur der Bogen-

flammen von 3200 auf 4200° C. oder um nur 30 % erhöht wird. (Journ.

Soc. Chem. Ind. 1915, Bd. 34, S. 113.) sm

Die Bindung des Luftstickstoffs. W. S. Landis. (Journ. Ind .

Eng. Chem. 1915, Bd. 7, S. 433.) sm

Eine zeitgemäße Anlage für Kalkhydrat. R. K. Meade. (Journ.

Ind. Eng. Chem. 1915, Bd. 7, S. 427.) sm

Über die Bildung und Zersetzung der Metallcarbide. E. Briner

(Chem.-Ztg. 1916, S. 211.)

Herstellung elastischer, klebriger, wasserfester Wasserglas-

massen. C. F. Heiberg. Das als Bindemittel dienende Wasserglas

wird mit bis 15 % eines verseiften Harzes (oder Fettes) emulgiert,

nötigenfalls unter Zusatz eines sauren Metallsalzes oder einer anderen

Verbindung, die die Kieselsäure ausscheiden kann. Erst wird das ver-

seifte Harz mit einer entsprechenden Menge Wasserglas emulgiert, worauf

das saure Metallsalz unter starker Bewegung oder unter Schütteln der

Masse zugegeben wird. (Norw. Pat. 25189 vom 23. Januar 1914.) h

Gewinnung einer Doppelverbindung des Aluminiumfluorides und

Fluornatriums aus Kieselfluornatrium und Tonerde.¹) Humann &

Teisler. (D. R. P. 293 944 vom 4. Juli 1913.) i

-

Die Bewertung des Bleiarsenats des Handels. R. H. Robinson

und H. V. Tartar. Im Handel kommen das saure Bleiarsenat und

das neutrale Salz in verschiedenen Marken vor. Für die Bewertung

haben Verf. Prüfungsmethoden ausgearbeitet, die auf folgenden Fest-

stellungen beruhen : Bestimmung des sauren Bleiarsenats im Gemisch

mit dem neutralen Salze und anderen Bleisalzen ; Bestimmung des Blei-

carbonats ; Bestimmung des wasserlöslichen Arsenoxyds und der wasser.

löslichen Verunreinigungen, ebenso der säureunlöslichen Verunreini-

gungen; Nachweis von Acetaten und quantitative Bestimmung der

Chloride. (Journ. Ind. Eng. Chem. 1915, Bd. 7, S. 499.) sm

Bericht des Ausschusses der Abteilung für Düngemittel der

Chemical Society über den Nachweis und über analytische Methoden

für Phosphatgestein. (Journ. Ind. Eng. Chem. 1915, Bd. 7, S. 446.) sm

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 338. ¹) Chem.-Ztg. Repert. 1914, S. 237; Franz. Pat. 461 181 .
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18. Gase. Trockene Destillation. Teerprodukte.")

Herstellung von Wasserstoff durch Überleiten von Reduktions-

gas und Wasserdampf über erhitztes Eisengut. Berlin - Anhaltische

Maschinenbau -Act.- Ges. Die Erfindung bezieht sich auf ein Ver-

fahren, bei welchem ein glühendes Kontaktmaterial, beispielsweise Eisen,

durch wechselndes Überleiten von Reduktionsgas und Wasserdampf ab-

wechselnd reduziert und oxydiert wird. Dabei erfordert die Zerlegung

des Wasserdampfes durch das glühende Eisen sowie die Rückverwand-

lung der entstandenen Eisenoxydverbindungen durch die reduzierenden

Gase eine bestimmte Temperatur des Kontaktmaterials, welche bisher

entweder durch ständige Beheizung des das Eisenmaterial enthaltenden

Ofens oder durch Hindurchleiten heißer Verbrennungsgase aufrecht-

erhalten wurde. In letzterem Falle fand durch zu heiße Gase oft ein

Zusammenbacken des Kontaktmaterials statt, wodurch die Kontaktfläche

vermindert und die Wasserstofferzeugung herabgesetzt wurde. Nach

vorliegender Erfindung soll dem Kontaktmaterial die erforderliche Wärme-

menge zwischen zwei aufeinander folgenden Oxydations- und Reduktions-

perioden dadurch zugeführt werden, daß lediglich Luft in das Kontakt-

material eingeblasen wird. Hierdurch soll an Heizgas gespart, die

Überhitzung des Eisenmaterials verhindert, die Heizperiode bedeutend

verkürzt und die Leistung der Anlage erhöht werden. Das VerfahrenDas Verfahren

stützt sich auf die Beobachtung, daß eine vollständige Oxydation des

Eisengutes durch den darüber geleiteten Wasserdampf praktisch nie

eintritt. Es soll immer ein Rest von Eisen in metallischem Zustande

oder in einer niederen Oxydationsstufe zurückbleiben. Wird nun nach

dem Wasserdampf ein Luftstrom durch die Masse geleitet, so erfolgt

eine vollständige Oxydation des Eisens oder seiner niederen Oxydations-

stufe zu einer höheren Oxydationsstufe, wobei beträchtliche Wärme-

mengen frei werden. Diese Wärmemengen sollen sich zur Unterhaltung

des Prozesses im normalen Betriebe als ausreichend erwiesen haben.

Das Verfahren wird daher nach dieser Erfindung in der Weise aus-

geführt, daß nur das erstmalige Anheizen des Eisengutes mittels Ver-

brennung heizkräftigen Gases bei Luftüberschuß erfolgt, während für

das periodische Aufheizen des Eisengutes lediglich Luft verwendet wird,

die man durch das Eisengut hindurchführt. Hierdurch soll gleichzeitig

eine Verschmutzung des Eisengutes verhütet werden. Zweckmäßig kommt

während der Oxydationsperiode der Wasserdampf in hochüberhitztem Zu-

stande zur Verwendung. (D. R. P. 294039 vom 22. Mai 1913.) i

Ableitung des Gesetzes der korrespondierenden Verdampfungs-

und Verflüssigungswärmen. R. Mewes. (Ztschr. für Sauerstoff- und

Stickstoffind. 1916, Bd. 8, S. 1 , 11 , 21—23.) r

Sind für Luftverflüssigungsanlagen und flüssige Luft in Berg-

werksbetrieben Sicherheitsvorkehrungen erforderlich und möglich?

R. Mewes. (Ztschr. f. Sauerstoff- u. Stickstoff- Ind. 1915, Bd. 7, S. 99.) r

Erzeugung elektrischen Stromes durch Temperaturunterschiede

und Erzeugung von Temperaturunterschieden durch elektrischen

Strom. R. Mewes. (Ztschr. für Sauerstoff- und Stickstoff- Ind. 1915,

Bd. 7, S. 104-106 .) r

Zum Heizungs- und Stickstoffproblem nach dem Kriege.

Eduard R. Besemfelder. (Chem.- Ztg. 1915, S. 925.)

Wollen wir eine Steinkohlenteer-Industrie? E. E. Pratt. (Chem.-

Ztg. 1915, S. 979.)

Die deutsche Ausstellung „Das Gas," München 1914. Köhl.

(Journ. Gasbel. 1915 , Bd. 58 , S. 257-264 , 273-277, 289–293,

309-314, 321-326, 337-344 .)

--

as

Aus Spiralen bestehender Einbau für Benzolwascher, Gaswascher

und dergl. Heinrich Bauerochse und Otto Estner. Die .

Wirksamkeit von Benzolwaschern , Gaswaschern und dergl. hängt in

hohem Maße von der Größe der Berührungs-

fläche zwischen den aufeinander wirkenden

Medien, d. h. von der Größe der Wasch-

fläche ab. Um diese Fläche möglichst groß

zu gestalten, werden nach dieser Erfindung

Spiralen aus uhrfederförmig gewundenen

Holzfournierbändern a für den Einbau der

Wascher b verwendet. Die Fournierspiralen

liegen entweder nur übereinander oder auch

nebeneinander, wie die Abbildung in einem

Ausführungsbeispiel zeigt. Die nebeneinander

liegendenSpiralen könnenvon verschiedenem

Durchmesser sein. Die darüber und darunter

liegende Lage wird um ein gewisses Stück versetzt, oder es werden

Spiralen von anderem Durchmesser verwendet. (D. R. P. 293960 vom

9. November 1915.)

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 322.

i

2

-

Vorrichtung zur Ausnutzung der überschüssigen Wärme bei

Gasretortenöfen. Friedrich Mieddelmann & Sohn. Der

Fuchs a gabelt sich in die Kanäle b und c, welche im Kanal d

wieder zusammenlaufen. Im Kanal b befindet sich ein Dampfkessel g,

dessen Dampf durch eine Leitung h zu einem Behälter e geführt wird,

wo der Dampf zur Heizung dient, während das Kondenswasser durch

die Leitung ƒ in den Kessel g zurückfließt. Im Eingang zum Kanal bf

sitzt eine drehbare Anschlußklappe i , welche durch eine Stange / mit

der Klappe k verbunden ist, welche ihrerseits durch Stange m mit einem

Drehhebel o in Verbindung steht, der einerseits einen Anker p und ander

seits eine Feder n

trägt. Der Anker p

wirdvon einem Elek-

tromagnetenq beein-

flußt , dessen Lei..

tungsdraht u zum

Zeiger w eines im

Kanal d eingebau-

ten Wärmemessers y

geht. Der Leitungs-

draht v geht von

eineraufdemWärme-

messer befindlichen

Kontaktscheibe X

und durch die Bat-

terie z zum Elektro-

magneten q. Mit dem

Drehhebel o ist eine

Stanger verbunden,

a

9

d

y
Kim C

h

welche durch Stange s auf das Abschluß-

ventil t der Dampfleitung h wirkt. Von den

Klappen i und k ist jeweils eine geschlossen

und die andere geöffnet. Die Rauchgase

gehen durch Kanal b und umspülen den

Dampfkessel g, umDampfkessel g, um zum Kanal d zu ge-

langen. Der Zeiger w des hier befind-

lichen Wärmemessers y liegt so lange auf

der Kontaktscheibe x, wie die Temperatur

nicht unter 200 ° C. sinkt. Solange die

durch den Kanal d in den Kamin gelan-

halten, bleibt der Stromkreis x, v, z, q, u, w geschlossen und der

genden Gase die erforderliche Temperatur

Anker p angezogen. In dieser Lage läßt auch das Ventil t den Dampf

durch die Leitung h. Sinkt die Temperatur im Kanal d unter 200º C.,

so tritt der Zeiger w von der Kontaktplatte x ab, und der Strom wird

unterbrochen. Die Feder n zieht jetzt die Stange m nieder, die Klappe k

wird geöffnet, und die Stange schließt gleichzeitig die Klappe i. Die

Rauchgase gehen nun unmittelbar zum Auslaẞkanal d. Steigt hier die

Temperatur wieder über den kritischen Grad , so schließt der Wärme-

messer selbsttätig den Strom, die Klappen werden umgestellt, und der

Dampfkessel g kommt wieder in Tätigkeit. (D. R. P. 293910 vom

4. Juli 1915.) i

Kohlenbrechanlage und Koksaufbereitung des neuen Zentral-

gaswerkes in Budapest. Wilhelm Seltner. (Ztschr. Ver. d. Ing. 1916,

Bd. 60, S. 488-493 .)

-

r

Die Entfernung des Kohlenstoffdisulfids aus Kohlengas. E. N.

Evans. Nach Laboratoriumsversuchen in verschiedener Richtung

gelangte Verf. zu einem Ofen mit Röhrensystem, worin das Gas, bevor

es mit einem katalytischen Material zwecks Zerstörung des Kohlenstoff-

disulfids in Berührung kommt, auf die Reaktionstemperatur vorerwärmt

wird. Das katalytische Material besteht aus reduziertem Nickel mit einer

kleinen Menge Nickelsulfid. Im Rohgase vorhandener Schwefelwasserstoff

setzt die Wirksamkeit des Katalysators herab, weil sich in letzterem

Kohlenstoffoxysulfid bildet. Die Erhitzung im Ofen darf nicht unter

300° C. sinken. (Journ. Soc. Chem. Ind. 1915, Bd. 34, S. 9.) sm

Zur Gewinnung von Toluol aus Gas. M. L. Hamlin. (Journ.

Ind. Eng. Chem. 1915, Bd . 7, S. 438.) sm

Holzgas und seine Herstellung in der städtischen Gasanstalt

zu Helsingfors. Ed. Cedercreutz. (Chem.- Ztg. 1916, S. 236.)

Reinigung von Gas, das aus schwefelhaltigem bituminösen

Schiefer durch Destillation erhalten wurde. G. H. Hultman.

Der anwesende Schwefelwasserstoff wird, nachdem das Gas mit Luft

versetzt ist, unter Verwendung einer Kontaktsubstanz zu Schwefel ver-

brannt, derart, daß keine anderen brennbaren Bestandteile des Destillations-

gases gleichzeitig verbrennen. (Schwed. Pat. 36862 v. 2. Juli 1912.) h
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Reinigung von leim- bezw. gelatinegebenden Körpern. Elektro-

Osmose Akt. - Ges. (Graf Schwerin - Gesellschaft). Nach dem

Hauptpatent 293188¹) werden die Leime bezw. Gelatine beliebiger

Herkunft zwischen indifferenten Diaphragmen der Einwirkung des

elektrischen Stromes ausgesetzt. Wie Versuche ergeben haben,

man dasselbe Verfahren auch zur Reinigung von leim- bezw. gelatine-

gebenden Stoffen verwenden. Man kann z. B. Ossein, das Ausgangs-

material für Gelatine , von den aus der Maceration noch anhaftenden

Mengen von Säuren und Salzen befreien, ebenso gekalktes Ossein von

den letzten Spuren des bei der Verkochung schädlichen Kalkes. Das-

selbe gilt für Haut- oder Lederabfälle und sonstiges leimgebendes

Material. Man kann das Verfahren auch bei erhöhter Temperatur durch-

führen, um die leimgebenden Stoffe in Leim oder Gelatine zu ver-

wandeln. Die notwendige Wärme wird meist schon durch den elek-

trischen Strom erzeugt, man kann die Wärme aber auch von außen

zuführen und überdies durch Zusatz chemischer Mittel den Übergang

in Leim oder Gelatine befördern. (D. R. P. 293762 vom 3. März 1914,

Zus. zu Pat. 293188.) i

Kolloidchemie und Leimindustrie. E. Sauer. Übersicht des

Standes der Leimindustrie vom kolloidchemischen Standpunkt. (Kolloid-

Ztschr. 1915, Bd. 17, S. 130.) le

Bericht über die Tätigkeit der Deutschen Versuchsanstalt für

Lederindustrie zu Freiberg in Sachsen während des Jahres 1915.

Paeßler. Freiberg 1916.

-
Sämischgerben von Fischhäuten. K. Bendixen. Die Häute

werden mit einer Lösung gelöschten Kalkes behandelt, mit lauwarmem

Wasser gespült, in Sägemehl getrocknet und dann mit Tran eingeschmiert,

gestampft und wieder getrocknet ; schließlich werden die Häute 12 Std.

in lauwarmes Wasser gelegt und darnach mit einer Sodalösung be-

handelt, bis alles Fett beseitigt ist, sodann getrocknet und geglättet.

Will man Haifischhaut auf diese Weise behandeln , so wird dieselbe

erst mit einer Lösung von Arsentrioxyd oder Schwefelnatrium oder

einer Lösung dieser beiden Verbindungen zusammen behandelt. (Schwed.

Pat. 37 433 vom 10. Februar 1912.) h

-

Herstellung von Lederbitumen. Wilh. Reiner, Berlin -Tempel-

hof. Ledermehl oder Leder in Pulverform wird in geeigneten Rühr-

vorrichtungen mit künstlichem oder natürlichem Bitumen in der Wärme

gemischt und der dadurch erhaltene Klinker gelagert und vermahlen.

Der Klinker bleibt nach der Entnahme aus der Rührvorrichtung längere

Zeit auf Haufen liegen. Da er die in der Mischvorrichtung aufgenommene

Wärme ziemlich lange behält, so breitet sich das Bitumen im Klinker

noch weiter aus, wodurch die Gleichförmigkeit in der Zusammensetzung

der Masse gefördert wird. Durch die danach folgende Zerkleinerung

zu einem feinen Pulver wird eine unbedingt gleichförmige Zusammen-

setzung des Lederbitumens gesichert. Ein Zusatz von chemisch ge-

löstem und gefälltem Leder soll die Wetterbeständigkeit und Festigkeit

des Gemisches erhöhen. Die Menge des zugesetzten Bitumens beträgt

je nach Art des Leders und des Bitumens 12-18 % des gesamten

Gemisches. Man kann auch ein vollkommenes Durchdringen des

Ledermehles mit dem Bitumen dadurch erreichen, daß man das Leder-

rohmehl in geschlossenen Zylindern unter Erhitzen und Rühren mit dem

Bitumen mischt und darauf den Zylinderinhalt unter Vakuum setzt.

Man kann dem Bitumen auch fein gemahlene organische oder anorganische

Stoffe wie z. B. Lehm, Kalkstein, Sand, Torf und dergl. beimengen .

Um Platten von hoher Temperaturbeständigkeit herzustellen, mischt

man die Masse mit Portlandzement und verarbeitet sie zu Platten.

Solche Platten finden Anwendung zur Isolierung gegen Wärme und

Kälte, gegen Feuchtigkeit usw. Als Straßenpflaster kann LederbitumenAls Straßenpflaster kann Lederbitumen

in Form von Stampfasphalt, als Fußbodenbelag in Form von dünnen

Belagstücken Verwendung finden. (D. R. P. 293 871 v. 1. Sept. 1914.) i

Herstellung von Lederbitumen. W. Reiner, Berlin -Tempelhof.

Nach D. R. P. 293 871 (vergl. vorst. Ref.) wird der Lederabfall in Mehl-

oder Pulverform verarbeitet. Weitere Versuche sollen ergeben haben, daß

der Lederabfall auch in grobkörniger Form Verwendung finden kann,

da das Lagern des imprägnierten Materials das Eindringen des Bitumens

in die gröberen Stücke gewährleistet. Zur Herstellung von zugfestem

Lederbitumen werden die Lederstücke in eine faserige Form übergeführt.

Die Lederfasern werden mit asphaltischen Petrolrückständen, mit schweren

Mineralölen auf asphaltischer Basis, halbflüssigen Rückständen aus der

Destillation von asphaltischen Erdölen, ferner mit Bitumenlösungen und

Kautschuklösungen , die zweckmäßig mit diesen Flußmitteln gemischt

werden, imprägniert. Die Anwendung von Vakuum und Druck ist

meistens nicht erforderlich. Die so behandelten Fasern werden vorteilhaft

noch mit Ledermehl und Bitumen vermengt und verbunden. Mittels

Walzen, Pressen oder dergl. wird schließlich wasser- und zerreißfestes

Lederbitumen hergestellt. An Stelle des Ledermehles kann auch chemisch

gelöstes und gefälltes Leder verwendet werden , welches nach der

Fällung gelagert, getrocknet und nach dem Erhärten fein vermahlen

wurde. Werden die mit einer Lösung von Bitumen z. B. in Benzol

getränkten Fasern mit dem heißflüssigen Bitumen vermengt, so ent-

weicht das flüchtige Lösungsmittel aus den Lederfasern und kann wieder

gewonnen werden. Zur Erzielung weicher und biegsamer Erzeugnisse

werden zur Imprägnierung der Lederfasern Kautschuklösungen ver-

wendet, die mit bituminösen Rückständen oder Lösungen vermischt

sind. Soll ein hitzebeständiges Material erhalten werden, so wird das

chemisch gefällte Leder nach der Fällung als wässriger Brei mit einer

wässrigen Mischung von Ton und Bitumen innig vermengt und darauf

mit den Lederfasern verarbeitet, welche entweder mit flüssigen asphaltischen

Stoffen oder mit der genannten wässrigen Ton-Bitumenmischung ge-

tränkt wurden. Die fertigen Stücke werden durch Trocknen von Feuchtig.

keit befreit. (D. R. P. 294050 v. 13. Febr. 1916, Zus. zu Pat. 293871.) i

Über die Anwendung und Bedeutung künstlicher Gerbstoffe.

J. Paeßler. (Chem. Ind. 1916, Bd . 39, S. 15-20.)
r

Verfahren zum Umbiegen der Ränder an Lederstücken unter

Verwendung von Celluloseestern . United Shoe Machinery Com-

pany, Paterson und Boston, V. St. Amer. Das Verfahren des Haupt-

patentes 262 288 ist hier dahin geändert, daß eine Seite des abgeschärften

Lederrandes mit einer zusammenziehenden plastischen Masse, z. B. mit

einer Lösung von Celluloseestern, behandelt wird, welche beim Trocken-

werden das Krümmen des Lederrandes gegen die behandelte Seite ver-

ursacht. (D. R. P. 293621 v. 16. Febr. 1916, Zus. zu Pat. 262 288.) i

Der Einfluß der Kaliabwässer auf die Lederfabrikation. W. P.

Dunbar. Um die Frage zu beantworten , ob eine Verhärtung des

Wassers durch Kaliabwässer innerhalb der durch die Aufsichtsbehörde

zugelassenen Grenze für die Lederfabrikation schädlich sei , wurden

vergleichende Gerbversuche mit normalem Flußwasser und durch Zu-

satz von Endlaugen verhärtetem Wasser angestellt. Es zeigte sich, daß

ein Flußwasser, das solche Mengen von Kaliabwässern enthielt, welche

behördlich zugelassen sind, ein für die Unterlederfabrikation völlig un-

brauchbares Wasser liefert. (Gesundheitsing. 1915, S. 501 u. 517.) le

Erzeugung von lederersetzenden Stoffen durch Anquellen und

Imprägnieren von verfilzbaren losen oder verarbeiteten tierischen

Gespinstfasern und nachfolgende Pressung. Endre Mészáros,

Budapest. Die tierischen Gespinstfasern werden im ganzen angequellt,

an der Oberfläche aber in Lösung oder in einen der Verfilzung ähn-

lichen Zustand übergeführt. Zu diesem Zweck werden die Gespinst-

fasern in verdünnter Schwefelsäure bei etwa 96 ° C. gesotten. Aus der

durch die Lösung oder die teilweise Verfilzung sich bildenden dicken

Masse ergibt sich ein natürlicher Klebstoff, welcher zusammen mit dem

durch das Anquellen hervorgerufenen Innendruck ein Zusammenhaften

und Zusammenpressen der Fasermasse bewirkt, deren Dichte durch

nachfolgende Pressung noch gesteigert werden kann. Außerdem wird

noch ein nahezu siedendes Gemisch aus Leim, Harz, venetianischem

Terpentin und Bleiglanz benutzt, welches von Fall zu Fall derart zu-

sammengestellt wird, daß sein spezifisches Gewicht dem des zu be-

handelnden Stoffes gleich ist. Beispielsweise werden Kalbshaare in ver-

dünnter Schwefelsäure bei 96° C. 12-16 Std. lang gekocht und nachher

in eine beliebige Form vorgepreßt, wobei die Haare bis zur Pressung

mit der nahezu kochenden verdünnten Schwefelsäure andauernd an-

genäßt zu halten sind. Der Preßling wird nun getrocknet und in ein

Gemisch gelegt, welches in drei Teilen wie folgt hergestellt wurde: Zu-

nächst werden 1,5 Gew.-T. Harz mit 4 Gew.-T. venetianischem Terpentin

unter langsamer Zugabe von 2,5 Gew.-T. Bleiglanz und unter stetigem

Rühren verschmolzen. Dann werden 6 Gew.-T. Leim in 4 Gew.-T.

Wasser eingeweicht und besonders aufgekocht. Endlich werden 4 Gew.-T.

venetianischen Terpentins für sich allein geschmolzen. Der zuletzt an-

geführte Terpentin wird mit dem besonders aufgekochten Dickleim

vermischt und diese Mischung mit dem zuerst genannten Gemisch ver-

rührt. Die Gesamtmischung wird bei schwachem Feuer zubereitet und

sodann beinahe bis zum Kochen erhitzt. Der Preßling wird in diesem

heißen Gemisch ungefähr 48 Std. lang belassen, sodann nachgepreßt

und fertig getrocknet. Man erhält eine wie geschmolzen erscheinende,

dicke, jedoch elastische Masse, welche eine Zeit lang plastisch bleibt,

dann aber fest wird und eine wasserdichte Oberfläche besitzt. Die

tierischen Fasern lassen sich darin nicht mehr erkennen noch heraus-

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 311. ¹) Ebenda 1916, S. 311 . (D. R. P. 293751 vom 16. Juni 1914.) i
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Vorrichtung zur Herstellung von Chlorwasser zum Bleichen

von Faserstoffen. Joseph Faust. Im Innern des Mischgehäuses a

befindet sich eine von außen drehbare, feste Schaufeln tragende Trommel b.

Im oberen Teile des Gehäuses a sind in Scharnieren hängende Platten c

angebracht. Das Gehäuse a hat Stutzen d und e zum Einlassen des

Wassers und Chlors, einen Ablaßstutzen ƒ und einen Stutzen g für ein

Manometer. Der Stutzen d wird an die mit Chlorgas gefüllte Stahl-

flasche und der Stutzen e an die Wasserleitung angeschlossen. Die

Zuleitungen sind mit Ventilen und

Druckmesser versehen . Nachdem

die Mischtrommel in Drehung ver-

setzt ist, läßt man das Gas und

das Wasser gleichzeitig eintreten.

Das Einstellen des Wasser- und

Chlorzulaufs im richtigen Verhältnis

zu einander, verbunden mit der

mäßig schnellen Umdrehung der

Mischtrommel, bewirkt, daß bei ƒ

gesättigtes Chlorwasser ununter-

brochen abgezogen werden kann.

Das Gas bildet beim Eintreten in

Wasser zunächst ziemlich große Blasen , welche das Bestreben haben,

nach oben zu steigen. Deshalb sind die oben im Behälter a befind-

lichen schwingenden Platten c von wesentlicher Bedeutung, um blasen-

freies , gut gesättigtes Bleichwasser zu erhalten und Gasverluste zu

vermeiden. Während des Mischens von Gas und Wasser werden die

nach oben steigenden Blasen , sobald sie zwischen die Platten c ge-

langen, sofort zerdrückt. In gleicher Weise können andere Gase mit

Flüssigkeiten gemischt werden. (D. R. P. 293724 v. 27. Okt. 1915.) i

eA

dF

de

―

Herstellung eines Bindfadenersatzes aus Baumwollenabfallgarn

ohne Verwendung von Hanf und Hanfwerg. Mech. Bindfaden-

fabrik Rudolf Neunhoeffer, Memmingen in Bayern. Der in

üblicher Weise vorgezwirnte Faden kommt in eine heiße Lösung von

25 %igem Natronwasserglas von 16 ° Bé., worin er gut getränkt und

dann etwas vorgetrocknet wird. Hierauf wird der Faden durch eine

Schlichte geführt, die aus 8-10 kg Kartoffelmehl, 2 kg kohlensaurer

Magnesia, 11/2 kg Chinaclay und 1/2 kg gewöhnlichem Talg besteht,

welche in 2501 Wasser gut gekocht worden ist. Zum Schluß wird

der Faden auf Dampfzylindern vollständig getrocknet und darauf ge-

wachst. Durch das Tränken mit Natronwasserglas soll die Faser die

nötige Härte und den Charakter einer Hanfwergfaser erhalten. (D. R. P.

293951 vom 3. August 1915.)
i

Eindampfen der Ablaugen der Zellstoffabrikation oder anderer

Flüssigkeiten, wobei übelriechende oder schädliche Gase in mehr-

stufigen Vergasern erzeugt werden. Jacob Otto Lundberg,

Flateby in Norwegen. - Bei den Ablaugen der Zellstoffabrikation

konnte man bisher die einfache oder mehrstufige Verdampfung in ge-

schlossenen Behältern in den Fällen nicht verwenden, wenn man den

Dampf der niedrigen Spannung beispielsweise zum Heizen von Trocken-

zylindern benutzen wollte, weil der Dampf zu sehr mit Unreinigkeiten

geschwängert war. Die Erfindung bezweckt, mehrstufige Verdampfer

auch für diese Fälle verwendbar zu machen , und zwar dadurch, daß

man diejenigen Verdampfstufen, welche Dampf für andere Zwecke

liefern sollen, nicht mit der einzudickenden Lauge, sondern mit Kondens-

wasser oder einer anderen unschädlichen Flüssigkeit speist. Die in der

Abbildung dargestellten Verdampfer I, II und III von üblicher Bauart

tragen oben die Brüdenräume R1, R2 und Rз und unten die kleineren

Flüssigkeitsbehälter r₁, r2 und rs. Zwischen diesen ist der aus einem

Rohrbündel bestehende eigentliche

Verdampfkörper eingebaut. Die ein-

zudampfende Schwarzlauge oder

sonstige Flüssigkeit wird mittels einer

Pumpe durch das Rohr e in den

Raum r₁ geleitet. Wird frischer reiner

Hochdruckdampf durch das Rohr A

eingeleitet, so verdampft die Flüssig-

keit im Raum r₁ und in dem Ver-

dampfer, schäumt über und wird

aus dem Brüdenraum Rı durch das

Rohr B in den Verdampfer II ge-

trieben, wo sie weiter eingedampft wird. Der durch das Rohr A ein-

geleitete und in dem ersten Verdampfkörper kondensierte reine Heizdampf

wird durch das Rohr a in den Raum rs des Verdampfers III geleitet

und mittels Abdampfes aus dem Verdampfer II, welcher durch das

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 316.
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Rohr C geleitet wird, eingedampft. Das Kondenswasser der Schwarz-

lauge aus den Verdampfern II und III wird dann durch die Leitungen

b und c nach einer Stelle geleitet, wo man für nicht ganz reines

Wasser Verwendung hat, z. B. wird es zum Vorwärmen der Ablauge

benutzt, ehe diese in den Verdampfer I gelangt. Aus dem Rohr D

tritt dagegen reiner Dampf von niedriger Spannung aus, welcher aus

dem Kondenswasser des Heizdampfes gewonnen ist. Man kann auch

in den Raum rs reines Wasser leiten, statt das Kondenswasser aus dem

Rohr a zu benutzen. Auch kann das Kondenswasser im Rohr a nach

dem Dampfkessel zurückgeleitet werden, welcher den Hochdruckdampf

im Rohr A liefert, während man dem Raum ra das Kondenswasser der

Trockenzylinder einer Papiermaschine zuleitet. (D. R. P. 294 066 vom

23. Juni 1915.)

-

i

Vorrichtung zum Entnehmen von Proben aus Zellstoff- und

anderen Kochern. Franz Hoehl. Mit dem Innenraum des Kochers

ist ein geschlossenes Gehäuse g durch ein Stutzrohr h mittels eines

dieses Rohr öffnenden oder schließenden Absperrorganes a in Ver-

bindung gebracht oder kann gegen den Innenraum des Kochers ab-

geschlossen wer-

den. Das Ge-

häusegbesitzt eine

zumKocherinnern

führende Öffnung

hund enthält einen

Probenehmer C,

welcher mit Hilfe

einersogen. Nürn-

bergerSchereoder

einer teleskopartig

zusammenschieb-

barenVorrichtung

nach dem Öffnen

des Absperrorga-

nes a durch die

Öffnung h in den

Kochergeschoben

werden kann. Das

Stellwerk d dient

zum Einführen

und Zurückziehen

des Probeneh-

mers. Nachdem

der in das Kocher-

innere eingeführte

Probenehmer ge-

h

füllt ist, wird er in das Gehäuse g zurückgezogen und die Öffnung h

durch das Ventil a geschlossen. Nun wird mit Hilfe des Ventils e

der Innenraum des Gehäuses g von seinem Druck entlastet und nach

dem Lösen des Verschlußdeckels ƒ die Probe aus dem Innern des Ge-

häuses g entnommen. (D. R. P. 293346 vom 11. Januar 1916.) i

-

Verfahren zur gleichmäßigen Befeuchtung der zum Verspinnen

vorbereiteten Papierbahnen. Dr. Gustav Ullmann, Wien. Die

Papierbahn wird durch den Flüssigkeitsschaum einer ein schaum-

bildendes Mittel , zweckmäßig ein fettfreies und in der Kälte schaum-

bildendes Mittel , wie z. B. Saponin , gegebenenfalls im Gemenge mit

Seife, enthaltenden Lösung hindurchgeführt. (D. R. P. 293150 vom

1. Januar 1915.)
i

Verfahren zur Vernichtung von Wertpapieren. Dr. Carl G.

Schwalbe, Eberswalde. Bei der bisherigen Verbrennung oder Zer-

faserung zu vernichtender Wertpapiere in Holländern, Kollergängen o. dgl.

kommt es häufig vor, daß Teile der Wertpapiere der Vernichtung ent-

gehen. Auch ist sehr viel Handarbeit erforderlich. Diese Mängel

sollen beseitigt werden, wenn man nach vorliegender Erfindung das

Papier durch Carbonisation mit Säuren, sauren Salzen und Säure ab-

spaltenden Salzen, vorzugsweise mittels gasförmiger Säuren, mürbe und

zerreiblich macht. Wendet man als gasförmige Säure die leicht zugäng-

liche Salzsäure an, so wird die Zermürbung zweckmäßig in einer dreh-

baren, gelochten Carbonisiertrommel vorgenommen. Infolge der Drehung

zerfällt das Papier schon während der Carbonisierung in eine pulverige

Masse, ohne daß größere Papierteile zurückbleiben. 1000 kg Wertpapieren

werden 100-150 kg technischer Salzsäure in der drehbaren Trommel

gasförmig zugeführt. Nach mehrstündiger Einwirkung ist das Papier

ganz zermürbt, so daß es durch die Löcher der Trommel als pulver-

förmiges Material in den Auffangbehälter fällt. (D. R. P. 293 775 vom

8. Dezember 1915.) i
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Extrahierung von Erzen mittels nitroser Gase. A. Wannag.

Die Behandlung geschieht auf trockenem Wege unter Druck in

stark oxydierender Atmosphäre und unter Zusatz einer genügenden

Menge freien oder gebundenen Schwefels, indem heiße nitrose Gase

als Katalysator zur Bildung von Schwefelsäure wirken. Die Schwefel-

säure führt die Metalle der Erze in in Wasser oder verdünnten Säuren

lösliche Sulfate um, während die nitrosen Gase nach der Reaktion

regeneriert und in reinen Kalksalpeter umgewandelt werden. (Norw.

Pat. 25057 vom 8. Juli 1912.)
h

Gasflammofen in Sulitjelma, Norwegen. Offerhaus. (Metall u.

Erz 1916, Bd. 13, S. 235.)

-

u

Analyse von Zinkmuffelrückständen. In Hillsboro auf der

Zinkhütte der AMERICAN ZINC Co. sind folgende Bestimmungsmethoden

in Anwendung: Kohlenstoff: 1 g Substanz wird 5 Min. mit 15 ccm

Salzsäure gekocht, mit Wasser ausgewaschen, der Rückstand bei 100 ° C.

getrocknet und gewogen, dann verbrannt und der Rückstand gewogen.

Zink: Das Filtrat der Kohlenstoffbestimmung wird mit 15 ccm Ammoniak

und 1 ccm Wasserstoffsuperoxyd versetzt, gekocht, doppelt gefällt, das

Filtrat mit 20 ccm Salzsäure versetzt , das Kupfer mit Probierblei ge-

fällt und das Zink mit Ferrocyanid titriert. Eisen: Der Niederschlag

wird in verdünnter Salzsäure ( 1 : 3) gelöst, gewaschen, aufgekocht, tropfen-

weise mit Stannochlorid versetzt, nach dem Erkalten Mercurichlorid

zugefügt und mit Bichromat titriert. Blei : 2 g Muffelrückstände werden

mit 6 ccm Salzsäure, 10 ccm Salpetersäure und 10 ccm Schwefelsäure

abgeraucht, nach dem Erkalten mit 50 ccm Wasser gekocht und filtriert,

das Bleisulfat wird mit heißem Ammonacetat gelöst, ausgewaschen und

mit 20 ccm 10 % ig. Kaliumbichromat versetzt. Das ausgeschiedene Blei-

chromat wird mit Wasser übergossen, 1 g Ferroammonsulfat zugesetzt,

50 ccm Salzsäure zugegeben und mit Bichromat titriert. Kupfer: Aus

dem letzten Filtrat fällt man Kupfer mit Aluminium , löst das Kupfer

und titriert die ammoniakalische Lösung mit Kaliumcyanid. Kiesel-

säure: 1 g Muffelrückstände werden mit Königswasser zur Trockne

verdampft, mit Salzsäure aufgenommen, der Rückstand im Platintiegel

verbrannt und mit Soda aufgeschlossen, die OHIO- & COLORADO-HÜTTE

schließt in diesem Falle mit Natriumsuperoxyd und Ätznatron im Nickel-

tiegel auf. Silber : Eine halbe Probiertonne wird mit 20 g Soda, 4g

Kieselsäure, 35 g Glätte und (dem Kohlenstoff entsprechenden) Salpeter-

zusatz (9-12 g) eingeschmolzen, mit Soda und Borax bedeckt und der

Bleikönig abgetrieben. (Met. and Chem. Eng. 1916, S. 200.) u

Verzinken von Heizschlangen. (Elektrochem. Ztschr. 1915,

Bd. 22, S. 203-204.)

-

r

Herstellung von Aluminium im elektrischen Ofen. A. Sinding-

Larsen und O. J. Storm. Die bekannte Reaktion, bei der das

Aluminium bei sehr hoher Temperatur Kohlenoxyde reduziert, hat sich

als eine reversible Reaktion erwiesen, indem sich dampfförmiges Alu-

minium zwischen den Kohlenelektroden, in welchem das Aluminium-

oxyd oder -silicat sich befindet, bildet, jedoch in einer Zone außerhalb

des Lichtbogens wieder verbrennt. Nach der vorliegenden Erfindung

wird innerhalb oder in unmittelbarer Nähe der Reaktionszone eine Ab-

kühlungsvorrichtung angebracht, um die Aluminiumdämpfe so stark

abkühlen zu können, daß eine Oxydierung derselben vermieden wird,

während das verdichtete Metall in geeigneter Weise gesammelt werden

kann. (Norw. Pat. 25116 vom 9. März 1912.)
h

Verarbeitung von Erzen in einem zweiteiligen Verfahren.

Westdeutsche Thomasphosphat-Werke, G. m. b. H. - Die Er-

findung betrifft ein Verfahren zur Anreicherung sulfidischer Erze, die

etwa Nickel, Eisen und Schwefel enthaiten , auf einen möglichst hoch

nickelhaltigen Nickeleisenstein oder Nickelstein. Zu diesem Zwecke

werden zunächst die zu behandelnden, gegebenenfalls vorher gerösteten

Erze in einem elektrischen Ofen geschmolzen, wobei sämtliche Schwer-

metalle nach unten in das flüssige Metallbad gehen. Die Gangart und

ein Teil des Eisens verschlacken und bilden eine oben auf dem Metall-

bad schwimmende Schlacke. Diese Schlacke kann durch bekannte

Flußmittel, Kalk oder Sand, je nach dem sauren oder basischen Charakter

der Gangart und je nach der Zustellung des Ofens sowie mittels

Flußspates und dergl. gut flüssig gehalten werden. Bei der elektrischen

Schmelzung entweicht der Schwefel zum größten Teil und kann durch

ein besonderes Abzugsrohr abgesaugt und zu Schwefelsäure verarbeitet

werden, wodurch der nachfolgende Bessemerprozeß bedeutend erleichtert

wird. Den flüssig gewordenen Teil der Beschickung sticht man in

eine Pfanne ab und trennt die oben schwimmende Schlacke von dem

flüssigen Stein. Der Stein besteht in der Hauptsache aus Eisen, Nickel,

deren Sulfiden und Sulfüren. Die flüssige Masse wird in eine Bessemer-

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 340.

birne abgelassen und hier verblasen, und zwar wird solange geblasen ,

bis die Sulfide unter Entwicklung von schwefliger Säure sich in ihre

Oxydule verwandelt haben. Die schweflige Säure entweicht dabei in

die Luft. Ein Teil des Eisens wird verschlackt, indem sich das ent-

standene Eisenoxydul mit Bestandteilen des Konverterfutters oder zu-

gesetzten Schlackenbildnern verbindet und in die Schlacke geht , die

dadurch zu einem verhüttbaren Nebenprodukt wird. Ein anderer Teil

des Eisens verbrennt zu Eisenoxyd, welches sich verflüchtigt und in

braunen Wolken entweicht. Mittels des Spektroskops kann man das

Verfahren genau verfolgen. Man bläst solange, bis das Nickel anfängt,

zu Nickeloxydul zu verbrennen, was erst beginnt, wenn fast alles

Eisen verbrannt ist. Der so gewonnene Stein besteht in der Haupt-

sache aus Nickel und etwas gelöstem Nickeloxydul sowie aus einem

etwa noch nicht verbrannten kleinen Rest von Eisen. Dieser Nickel-

stein wird nun in üblicher Weise durch reduzierendes Schmelzen auf

trocknem oder nassem Wege sowie elektrolytisch auf das handelsübliche

Nickel und auf Reinnickel verarbeitet. (D. R. P. 294 119 v. 20. Mai 1914.) i

Galvanische Kobaltniederschläge als Ersatz für Nickelnieder-

schläge. H. Krause. (Ztschr. Ver. d. Ing. 1916, Bd. 60, S. 178.) r

--

Chemigraphische Verfahren zur Verzierung von Metallgegen-

ständen. Friedrich Huth. (Elektrochem. Ztschr. 1915, Bd. 22, S. 204.) r

Verfahren zum Raffinieren von bleihaltigem Kupferstein. Noak

Victor Hybinette, Kristiania. Die Ausscheidung des Bleies aus dem

Stein erfolgt mittels metallischen Kupfers in einem schmelzflüssigen Bade

oder in einer Reihe solcher Bäder, in welchen der Stein im Gegenstrom

zu dem eingeführten metallischen Kupfer geführt wird. Zweckmäßig

wird das zur Ausscheidung des Bleies erforderliche Kupfer aus einem

Konverter gewonnen, in welchem der in einem geeigneten Schmelzofen

geschmolzene und sodann im Gegenstrom mit dem Kupfer behandelte

Kupferstein zwecks Gewinnung von reinem Kupfer verblasen wird.

Man gewinnt entweder reines Kupfer oder auch Kupfer, welches in

einem solchen Grade raffiniert ist, daß die vollständige Raffinierung

leicht auf elektrolytischem Wege durchgeführt werden kann, während

auf der anderen Seite metallisches Blei erhalten wird, welches leicht

gereinigt werden kann, wobei Silber, Arsen und andere wertvolle Er-

zeugnisse gewonnen werden. Abb. 1 zeigt ein das Verfahren ver-

anschaulichendes Schema, Abb. 2 eine Einzelheit.

bleihaltige Kupferstein wird in dem mit A bezeichneten

Schachtofenge-

schmolzen. Der

geschmolzene

Stein wird in

einen oder

mehrere Öfen

B, C, D über-

geführt, worin

er auf einer ge-

eigneten Tem-

peraturerhalten

undmit Kupfer

in Berührung

gebracht wird.

E

Abb. 1

A

B

Qur

W

即

Der Stein kommt zunächst in den Ofen B, dann in C und schließlich

in D. Aus diesem letzteren wird er in einen Bessemer-Konverter E

übergeführt. Gelangt er in letzteren, so kann er praktisch frei von

Blei sein. In dem Bessemerkonverter wird der Stein in üblicher Weise

zwecks Gewinnung von reinem Kupfer behandelt. Ein Teil des so

erhaltenen Kupfers wird durch die Öfen D, C, B entgegengesetzt zu

der Richtung des hindurchgeführten Steines geführt. Bei dem Auf-

einanderwirken von Kupfer und Stein wird ein Bodensatz von metal-

lischem Blei abgeschieden, der Stein verliert dabei allmählich seinen

Bleigehalt und nimmt die äquivalente Menge Kupfer auf. Zusammen

mit dem Bleibodensatz werden die in dem Kupferstein etwa enthalten

gewesenen edlen Metalle, wie Silber und Gold, ferner Arsen, Antimon

u. dgl. abgeschieden. Werden eine Anzahl Abscheidungsöfen verwendet,

wie Abb. 1 zeigt, so können die Öfen B, C, D kippbar sein, und das

in den Öfen enthaltene Gut kann mittels eines von einem Wanderkran

getragenen Schöpflöffels von dem einen zum anderen Ofen übergeführt

werden. Wird nur ein einziger Abscheidungsofen benutzt, so kann

dieser nach Abb. 2 (wagerechter Schnitt) die Form eines langen Kastens V

haben und mit Wänden W ausgestattet sein, welche abwechselnd von

der einen und der anderen Seitenwandung des Ofens ausgehen, so daß

das Gut den Ofen in einer Zickzacklinie durchwandern muß, wobei der

Stein an einem Ende und das Kupfer am anderen Ende eingeführt wird.

(D. R. P. 293917 vom 28. Januar 1915.) i

Verlag der Chemiker-Zeitung Otto v. Halem in Cöthen (Anhalt). Druck von August Preuß in Cöthen (Anhalt).
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10. Hygiene. Unfallverhütung.")

Elektrischer Rauchmelder und Feuerlöschapparat mit einer

äußeres Licht abschließenden Kammer, in welcher Ein- und Aus-

strömungsleitungen für den Rauch münden, und in welcher Kammer

einerseits eine in einen Relaisstromkreis eingeschaltete Selenzelle

und anderseits eine konstante Lichtquelle (Glühlampe) angeordnet

sind. Eugen Steiger, Zürich. In den Weg des Rauches inner-

halb der Kammer sind rauchverdichtende Hindernisse eingeschaltet, so

daß beim Einströmen von Rauch eine wirksame Verdunkelung der

Lichtquelle und damit eine wesentliche Widerstandserhöhung der

Selenzelle schon bei verhältnismäßig geringer Rauchentwicklung bedingt

wird. (D. R. P. 291748 vom 16. September 1915.)
52

i

Schutzvorrichtung von Luftfiltern gegen Feuersgefahr mittels

engmaschiger, aber staubdurchlässiger Drahtnetze. M. Werner,

Pforzheim, und Act.- Ges. Brown, Boveri & Cie. , Mannheim -Käferthal .

- Ein oder mehrere Filtertücher sind zwischen zwei Lagen von Metall-

gewebe gepreßt. (D. R. P. 293811 vom 15. Mai 1913.)
i

Strahlgebläse zur Belüftung von Arbeitsräumen mit verstell-

baren, im Belüftungsrohr achsial angeordneten, Ringspalten bildenden

Düsen. Ernst Reinhard , Gelsenkirchen. (D. R. P. 293380 vom

24. Mai 1914.)
i

―

Anlage zum Einlagern und Abzapfen von

feuergefährlichen Flüssigkeiten , insbesondere

Benzin , mittels Wassers. Firma V. Lowener,

Kopenhagen-B. Das mit einem Lüftungsrohr 11

ausgerüstete Umfüllrohr 5 steht mit diesem durch

ein Abschlußorgan (Hahn b) in Verbindung,

welches nebst dem mit ihm gekuppelten, den

Wasserzufluß und -abflußund -abfluß regelnden

Hahn a des Standrohres 1 so ausge-

bildet ist, daß die Hähne beim Drehen

eines Handgriffes 23 vier verschiedene

Verbindungen der betreffenden Leitungen

herstellen. Entweder verbindet der Hahn a

das Standrohr 1 mit dem Wasserabfluß-

rohr 3 und schließt die Druckwasser-

leitung 2 , während der Hahn b das

Zapfrohr 10 schließt. Oder der Hahn a

verbindet das Standrohr 1 mit der Druck-

wasserleitung 2 und schließt den Wasser-

abfluß 3, während der Hahn b das Zapf-

rohr 10 mit dem Lüftungsrohr 11 und

dem Abschlußrohr 12 verbindet ; oder der Hahn a

verbindet das Standrohr 1 mit dem Wasserabfluß-

HO

rohr 3 und schließt die Druckwasserleitung 2,

während der Hahn b das Zapfroḥr 10 mit dem

Abflußrohr 12 verbindet und das Lüftungsrohr 11

verschließt ; oder endlich schließt der Hahn a alle

drei Rohre 1, 2, 3, während der Hahn b das Zapf-

rohr 10 mit dem Lüftungsrohr 11 verbindet. Ein

Schwimmer 25 in dem Standrohr 1 dient zur

Sperrung der Bewegung der Abschlußorgane a b von

der Füllstellung nach der Ruhestellung, bis das Stand-

rohr 1 leer ist. (D.R. P. 293782 v. 23. Jan. 1914 ; Zus. zu Pat. 292086.¹) i

Gutachten der Kgl. Landesanstalt für Wasserhygiene über den

von der Firma Martini & Hüneke Maschinenbau-A.- G. konstruierten

Benzinabscheider „,Kanalsicherung". R. Weldert. Der aus einem

kreisrunden guẞelsernen Topf mit konzentrisch eingehängtem Zylinder

-

und Drahtkorb mit Rohr bestehende und durch einen Schutzdeckel oben

abgeschlossene Apparat schied bei der Prüfung unter verschiedenen

Bedingungen reines Benzin nahezu völlig und durch Ol verunreinigtes

Benzin bis 97 % aus, so daß eine Gefahr der Entzündung des durch

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 326. ¹) Ebenda 1916, S. 274.

ein seitliches Rohr austretenden Abflusses nicht vorlag. Die Schutz-

platte des Apparates muß ordnungsmäßig aufliegen. (Mitteil. a. d. Kgl.

Landesanst. f. Wasserhyg. 1914, Heft 18, S. 65-69.) - ff

Steuerung für Anlagen zum Abfüllen von feuergefährlichen

Flüssigkeiten mittels eines Druckgases. Hermann Hoffmann.

13

1.

14

7

Die Abbildung zeigt die Steuerung in der Zapf-

stellung. Soll Flüssigkeit gefördert werden, so

wird mittels der Handstange 8 der Kolben 3

unter Zusammendrücken der Feder 4 verschoben

und in dieser Stellung erhalten. Hierbei hebt

sich der an der Stange 8 sitzende Ventilkegel

von seinem Sitz ab, und der am Kolben 3 vor-

gesehene Ringkanal 14 tritt mit der Leitung 10

in Verbindung. Es kann somit das Druckgas

aus der primären Leitung 13 in die sekundäre

Leitung 10 und durch diese in den Hohlraum

in dem an die Leitung 10 an-

geschlossenen Lagerbehälter ge-

langen. Gleichzeitig schließen der

untere Teil des Kolbens 3 und

derVentilkegel 7 die Verbindung

zwischen der Leitung 10 und

der Steigleitung 11 ab, während

das Zapfventil 6 sich von seinem

Sitz abhebt. Der Druck des in

den genannten Hohlraum ein-

tretenden Schutzgases fördert so-

mit die Flüssigkeit durch die

Steigleitung 11 zum Auslauf-

stutzen 12. Ist das Zapfen be-

endet, so läßt man die Hand-

stange 8 los. Der Kolben 3 geht

dann unterdemDruckderFeder4

in seine Anfangsstellung zurück.

Damit wird die primäre Druck-

gasleitung 13 wiederum gegen

die sekundäre Druckgasleitung 10

abgeschlossen, das Zapfventil 6

geht ebenfalls auf seinen Sitz zurück, und die Verbindung zwischen

der Leitung 10 und der Steigleitung 11 wird wieder hergestellt, so

daß infolge des Druckausgleiches die in der Steigleitung befindliche

Flüssigkeit in den an die Leitung 10 angeschlossenen Lagerbehälter

zurückfließt. (D. R. P. 293 637 vom 25. April 1912.)

10

i

epidemie. K. Steffenhagen.

Abwässerdesinfektion in Hanau gelegentlich einer Typhus-

epidemie. K. Steffenhagen. Infolge einer in Hanau Mitte Dezember

1912 unter den Mannschaften eines dort in Garnison liegenden Truppen-

körpers aufgetretenen Typhusepidemie wurden die Abwässer des haupt-

Sekunde) versuchsweise mehrere Tage lang mit verschiedenen Mengen

sächlich von der Kaserne in Betracht kommenden Kanals ( 10 1 in der

Kalk (1500-2000) und Chlorkalk ( 1 : 2500-20000) bei zwei-

stündiger Einwirkungsdauer desinfiziert und auf die Bestimmung des

Thermophilentiters und des Colititers untersucht. Für einen praktisch

ausreichenden Erfolg genügte eine Chlorkalkkonzentration 1 : 20000

und eine Kalkkonzentration von 1-2 : 1000. Die Versuche bestätigten

nicht nur die Tatsache , daß die desinfizierenden Eigenschaften des

Kalks auf Abwasser weniger günstig sind als diejenigen des Chlor-

kalks, sondern zeigten auch , daß die durch die Kalkdesinfektion be-

dingten Schlammablagerungen in den Kanälen bei einer längere Zeit

andauernden Desinfektion zu Mißständen führen können. (Mitteil. d.

Kgl. Landesanstalt f. Wasserhygiene 1914, Heft 18, S. 184.) ff

Die Sonderausstellung von Ersatzgliedern und Arbeitshilfen für

Kriegsbeschädigte, Unfallverletzte und Krüppel. Konrad Hartmann.

(Verhandl. Ver. z. Beförd. Gewerbfleißes 1916, S. 185.)
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11. Anlagen. Kraft- und Arbeitsmaschinen. Apparate.")

Die Beziehungen der deutschen Industrie zum türkischen Reich.

Jäckh. (Monatsbl. d. Berl. Bezirksver. d. Ing. 1916, Nr. 3, S. 28. ) r

Die chemische Industrie im feindlichen Auslande und der Welt-

krieg. H. Grossmann. (Technik und Wirtschaft 1916, Bd. 9 , S. 72.) r

Die zukünftige Lage und die Aussichten des britischen Chemi-

kalienhandels sowie die Frage der geplanten Handlungsweise von

Seiten der Fabrikanten. (Journ . Soc. Chem. Ind. 1915, Bd. 34, S. 53.) sm

Die Entwicklung der chemischen Industrie in Kanada. T. H.

Wardleworth. (Journ. Soc. Chem. Ind. 1915, Bd. 34, S. 3.) sm

Bergwerksversatzverfahren mittels Druckluft oder dergleichen.

Richard Scholz , Berlin - Borsigwalde. Dem aus Erdmassen aus-

gewaschenen oder reinen Ton in breiiger oder plastischer Form wird

vor seiner Förderung in den zu versetzenden Bau nach Belieben bis

70 % Sand zugesetzt, ohne dadurch die breiige oder plastische Be-

schaffenheit des Versatzgutes zu beeinträchtigen.beeinträchtigen. (D. R. P. 293 785

vom 22. August 1912.) i

Vorrichtung zum Reinigen der Rohrleitungen von Milchkühlern,

Bierdruckapparaten u. dgl ., bei der die zu reinigende Rohrleitung

mit ihren Enden an zwei abwechselnd von einem Druckmittel be-

einflußte Behälter angeschlossen wird. Anton Roerig, Hannover-

Linden, und Paul Weydemann, Berlin . In der Druckmittelzuleitung

ist vor dem Wechselhahn in einer gehäuseartigen Erweiterung ein

Flügelrad angebracht, welches, von dem vorbeiströmenden Druckmittel

in Drehung versetzt, in bestimmten Zeiträumen die Umstellung des

Wechselhahnes bewirkt. (D. R. P. 293 601 y. 26. Sept. 1915.) i

Vernebelungsapparat, dessen Zerstäubungsdüsen in einer Um-

hüllung sitzen, welche eine der Düsenöffnung gegenüberliegende

Austrittsöffnung hat. Firma Carl A. Tancré , Wiesbaden. Diese

Austrittsöffnung ist so bemessen, daß sie durch den austretenden Nebel-

strahl verschlossen wird, so daß durch die dabei in dem Umhüllungs-

körper entstehende Verstärkung des Vakuums in Verbindung mit der

Prallfläche eine außerordentlich feine Vernebelung der Flüssigkeit ent-

steht. (D. R. P. 293 623 vom 18. März 1914.) i

Mehrphasengleichrichter mit Glühkathode und hohem Vakuum.

Siemens- Schuckert-Werke , G. m. b. H., Siemensstadt b. Berlin.

Die als Hohlzylinder ausgebildeten, die Kathode umgebenden Anoden

sind dicht nebeneinander angeordnet. (D. R. P. 293 760 v. 17. Aug. 1915.) i

Einspritzverdampfer. Adolf Messer, Erfurt, und Franz Röhler,

Bernsgrün in Reuß ä. L. — Die als Heizfläche dienende Ummantelung

des Verdampfers besteht aus einem einen Ringraum einschließenden ,

unten geschlossenen und oben offenen Stahlkörper, dessen mittlerer

Teil in einen rohrförmigen, unten ebenfalls geschlossenen Teil über-

geht. In die so gebildeten, miteinander in Verbindung stehenden

Räume ragt ein dreiarmiges , drehbares Spritzrohr hinein. (D. R. P.

293644 vom 19. November 1915.) i

Wärmeanzeiger oder -regler für strömende Flüssigkeiten oder

*) Vergl. Chem. -Ztg. Repert. 1916, S. 336.

-
Gase. Georg Rehse, Essen a. d. Ruhr. Ein gebogenes Rohrleitungs-

zwischenstück mit frei beweglichem Wendepunkt und länglichem Quer-

schnitt ist auf einer Breitseite mit einem Körper von abweichendem

Wärmeausdehnungskoeffizienten oder einem Federkraftkörper versehen ,

wodurch bei Temperaturänderungen eine Querbewegung des das Regler-

oder Anzeigegestänge bewegenden Wendepunktes bewirkt werden soll.

(D. R. P. 291 210 vom 6. Februar 1914.)
i

Vereinigtes Gas- und Wasserventil für Flüssigkeitserhitzer,

bei welchem das Wasserventil mit dem durch Federdruck ge-

schlossen gehaltenen Gasventil durch einen Zwischenhebel ver-

bunden ist. Friedrich Liebe , Dessau. (D. R. P. 293 703 vom

2. April 1914.)
i

Trockner, bei welchem das Trockengut auf die mit Wellen-

gängen versehene Oberfläche einer sich drehenden , kegeligen

Trommel gebracht wird. Roman Buẞkiewicz , Bythin in Prov. Posen .

Die Trommel ist in einem ebenfalls kegeligen , von außen erhitzten

Mantel gelagert und mit schraubenförmig verlaufenden Wellengängen

versehen , auch ist sie in der Richtung ihrer Längsachse verschiebbar.

Der Abstand zwischen der Trommel und dem Heizmantel ist an dem

weiten Ende der Trommel größer als an dem engen. (D. R. P. 293 153

i.
vom 13. Januar 1914.)

Vorrichtung zur Dampferzeugung mittels unter Wasser brennen-

der Stichflamme. Turbowerk, G. m. b. G. , Sohland a. d. Spree.

Die brennenden Gase werden durch um die Flamme angeordnete

Zylinder von verschiedenem Durchmesser und von verschiedener Höhe

gezwungen, wiederholt das zu verdampfende Wasser zu durchdringen .

(D. R. P. 293754 vom 25. Februar 1913.) i

Dampfwasserableiter mit aus zwei Metallen verschiedener Aus-

dehnung zusammengesetztem , spiralförmigem Ausdehnungskörper

und entlastetem Ventil. Frida Schneider geb. Funk, Dresden. (D.

R. P. 293 726 vom 11. April 1915.) i.

Herstellung von kleinen Formlingen aus Abfallmaterialien

organischer oder anorganischer Natur und von Formstücken aus

diesen, Aloys Fried. Feinere Abfallmaterialien organischer oder

anorganischer Natur, auch Mischungen beider , werden unter Zusatz

von Bindemitteln beliebiger Art, auch von Farben, zu Formlingen, wie

Stückchen, Klümpchen , Körnern , Kügelchen u. dergl. gebildet. Aus

diesen Formlingen werden mit Hohlräumen versehene Formstücke in

Gestalt von Körpern und Gegenständen verschiedener Art, Baumaterialien

oder dergl. hergestellt. Die Hohl- oder Lufträume der Formstücke

werden nachträglich mit anderen Massen oder Mischungen organischer

oder anorganischer Natur ausgefüllt. Man verwendet zweckmäßig zur

Herstellung der Formlinge eine Siebvorrichtung, durch deren Maschen

die Masse treten muß. Zum Nachformen der so hergestellten Form-

linge dient eine beliebige Rutsche oder Transportebene , über welche

die Formlinge hinwegrollen. (D. R. P. 294049 v. 20. Nov. 1915.) i

Die technische Verwertung unserer städtischen, landwirtschaft-

lichen und industriellen Abfallprodukte. P. Rohland. (Ztschr. öff.

Chem. 1916, Bd. 22, S. 18-22.)

15. Wasser. Abwässer.*)

Gutachten der Kgl. Landesanstalt für Wasserhygiene über die all-

gemeinen Grundlagen und Maßnahmen zur Reinhaltung der Wupper.

Reichle, Thumm und Zahn. Vom Ursprung der Wupper bis

Barmen treten, abgesehen von den Abwässern von Lennep, die häus-

lichen Abwässer der übrigen kleinen Städte und Orte in den Hinter-

grund gegenüber den Abwässern der Industrien. Die räumliche Ent-

fernung dieser Verschmutzungsquellen voneinander schließt eine etwaige

Zusammenfassung zwecks gemeinsamer Behandlung der Abwässer von

vornherein aus. Die Abwässer werden auch künftig in den zu ver-

bessernden vorhandenen und neu anzulegenden Kläranlagen nach einheit-

lichen Gesichtspunkten für Betrieb und Kontrolle behandelt werden

müssen; hierfür reicht vorläufig eine sorgfältige mechanische Behandlung

dieser Abwässer aus, zumal durch die beabsichtigte Talsperrenerweiterung

eine gewisse Besserung der Vorflut infolge Verdünnung eintreten wird.

Im Gebiete der Städte Elberfeld und Barmen (mit Schwelm und Voh-

winkel) wird durch die Verlegung der Farbenbetriebe von BAYER & CO.

nach Leverkusen eine Vereinfachung erfolgen, da von den zurückbleibenden

pharmazeutischen Betrieben angeblich nur wenige und keine störenden

Abwässer anfallen werden, die, wie die übrigen Farbwässer aus der

Stadt, an die städtische Kanalisation angeschlossen werden können.

Fraglich ist, ob nach dem Fortfall der Abwässer von BAYER die weit-

gehende Sedimentation in der jetzigen Kläranlage von Barmen- Elberfeld

in Buchenhofen für die Dauer allein ausreichen wird, um die unterhalb

gelegene Flußstrecke zu entlasten (später 80 000 bis 100000 cbm täglich).

Für das weitere Vorgehen kommen vier Möglichkeiten in Betracht (Bei-

behaltung einer verbesserten mechanischen Behandlung der Abwässer

und eine Verbesserung der Vorflut durch die Talsperrenvergrößerung ;

Verbesserung der Vorflut durch entsprechende, bauliche Veränderungen

des Flußbettes , Beseitigung von Stauanlagen, Schaffung von Um-

leitungen usw.; Beibehaltung der unveränderten Vorflut und Anwendung

einer weitgehenden chemischen Reinigung; Schaffung einer künstlichen

Vorflut zum Rhein durch einen über 20 km langen Kanal), die im

generellen Entwurf zu bearbeiten und zu vergleichen sind.

Unterlauf der Wupper (bis zum Rhein) , wo die Abwässer von Solingen,

Opladen und zahlreichen kleineren Ortschaften hinzukommen , kann

eine gute mechanische Reinigung ausreichen. (Mitt. d. Kgl. Landes-

anstalt f . Wasserhygiene 1914, Heft 18, S. 103—109 . ) $5

Im

Gutachten der Kgl. Landesanstalt für Wasserhygiene über die

Abwasserbeseitigung im Niersgebiet und die zur Reinhaltung der

Niers erforderlichen Maßnahmen. Reichle , Thumm, Kolkwitz

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 347.
und Stooff. - Auf Grund der im Dezember 1911 und in früheren
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Jahren angestellten Untersuchungen kommen die Berichterstatter nach

eingehender Schilderung der ganzen Verhältnisse und der bereits vor-

liegenden Projekte zu folgenden Schlußsätzen : 1. Die durch die seit

herigen Abwassereinleitungen in die Niers verursachten und in zahl-

reichen Beschwerden der Unterlieger beklagten Zustände sind zweifellos

unhaltbar geworden. 2. Nach den Ergebnissen der Untersuchungen

sind an den Ursachen der Verschmutzung und ihren Folgen nicht allein

die Kläranlagen von Rheydt und M.- Gladbach schuld; auch die Klär-

anlagen von Viersen, Süchteln, Oedt, Kempen, Grefrath und anderen

Orten tragen in ihrer Gesamtheit nicht unerheblich hierzu bei. 3. Von

den vorgeschlagenen Lösungen empfiehlt sich in erster Linie das vor-

aussichtlich billigste Projekt eines Kanals zum Rhein zur eingehenden

Bearbeitung und zum Vergleich mit 4. der Beibehaltung der Niers

als Vorflut unter Einführung weitergehender Reinigungsmethoden, wobei

für die gewöhnlichen städtischen Abwässer das künstliche biologische

Verfahren und für die industriellen Abwässer (größtenteils Textilindustrie

mit Schwefelfarben) die chemische Reinigung, speziell das Kohlebrei-

verfahren, in Betracht kommen. 5. Die mehrfach vorgeschlagene und

projektierte weitergehende Reinigung der mechanisch vorgeklärten Ab-

wässer durch Aufstau in größeren Teichen ist praktisch noch nicht in

dem Maße erprobt, daß ein sicherer Erfolg zur Erzielung fäulnis-

unfähiger Abflüsse zu erhoffen ist. 6. Zur tunlichst raschen Besserung

der in der Niers in den Sommermonaten zu erwartenden erheblichen

Schädigungen erscheint an erster Stelle die Klärung des Abwassers

mit chemischen Zuschlägen im allgemeinen als der gangbarste Weg.

(Mitt. d. Kgl. Landesanstalt f. Wasserhygiene 1914, Heft 18, S. 110.) ff

Über die Anwendbarkeit der Bestimmung des elektrischen Leit-

vermögens bei der Wasseruntersuchung. R. Weldert u. K. v. Karaffa-

Korbutt. Verf. haben die von KOHLRAUSCH eingeführte Methode der

Messung des elektrischen Leitvermögens von Elektrolyten an Lösungen

von Salzen und deren Mischungen, ferner an Fluß- und Grundwasser-

sowie an Abwasserproben, endlich an einem städtischen Leitungswasser

nachgeprüft und sind zu folgenden Ergebnissen gekommen : 1. Die Be-

rechnung des Gehaltes verdünnter wässeriger reiner Lösungen an anorga-

nischen Salzen aus der Leitfähigkeit liefert Werte, die bei Anwendung

geeigneter Konzentrationen der einzelnen Salze und bei Benutzung eines

Faktors C von etwa 0,67 bis 0,70 durchaus befriedigend sind. 2. Die

Bestimmung der in natürlichen Wässern enthaltenen anorganischen Salze

mit Hilfe der elektrischen Leitfähigkeit, welcher Wert bei reinen Wässern

dem des Abdampfrückstandes sehr nahe kommen kann, liefert recht

-genaue Ergebnisse bei Verwendung eines etwas höheren Faktors C

(0,71 bis 0,73). 3. Einzelne der untersuchten Wässer lieferten vom

Durchschnitt stark abweichende Werte, ohne daß die ausgeführten

Analysen einen einheitlichen Grund für dieses Verhalten erkennen ließen.

4. Bei Wässern, die ein spezifisches elektrisches Leitvermögen von

Z18.10-6 = 1000, entsprechend einem Gehalte an anorganischen Salzen

von über 700 Img haben, muß eine Verdünnung des Wassers durch

destilliertes Wasser vorgenommen werden, wenn man absolut genaue

Werte erhalten will. 5. Die Anwendbarkeit der Methode bei der Unter-

suchung von Abwässern, ebenso das Verhalten der Kolloide und orga-

nischen Salze bedürfen noch weiterer Prüfung. 6. Nach den bisherigen

Untersuchungen sind wesentliche Vorzüge der Methode ihre rasche

Ausführbarkeit, die erlaubt, viele Bestimmungen in kurzer Zeit und

mit verhältnismäßig geringem Arbeitsaufwand zu erledigen, ferner die

Schnelligkeit, mit der ein Blick in das zu untersuchende Objekt ge-

wonnen wird, die Möglichkeit, sich mit der Probeentnahme jeder Zustands-

änderung der Untersuchungsobjekte anzupassen und einer solchen durch

entsprechende Auswahl der Stellen der Probeentnahme usw. sofort nach-

zugehen (z. B. bei Vorflutuntersuchungen.) (Mitteil. a. d. Kgl. Landesanst.

f. Wasserhyg. 1914, Heft 18, S. 139-175. ) ff

26. Terpene. Ätherische Öle.Ätherische Öle. Riechstofftechnik. Toilettenchemie.")

Die nephelometrische Methode zur Bestimmung kleiner Mengen

ätherischer Öle. A. G. Woodman, R. T. Gookin u. L. J. Heath. --

Verf. versetzen die zu prüfenden Essenzen oder Liköre mit Wasser bis

zur Trübung und vergleichen die entstandene Trübung im Nephelo-

meter von DUBOSCQ mit der Trübung, die eine Lösung des betreffenden

ätherischen Ols von bestimmtem Gehalt auf Zusatz von Wasser zeigt.

Bei der Prüfung von Likören muß die Vergleichslösung dieselbe Zucker-

menge enthalten wie der Likör ; ist der Likör stark gefärbt, so müssen

Alkohol und Öl abdestilliert und das Destillat untersucht werden. (Journ.

Ind. End. Chem. 1916, Bd. 8, S. 128-131 .) re

Eine Abänderung der Wichmannschen Methode für den Nach-

weis kleiner Mengen Cumarins, besonders in künstlichen Vanille-

extrakten. J. R. Dean. — Man macht einen vom Alkohol befreiten

Anteil des Extrakts mit 5 ccm Ammoniak alkalisch und schüttelt mit

15 ccm Äther aus, dampft den Äther ab, gibt 5 Tropfen einer 50 %ig.

Kalilauge hinzu und schmilzt vorsichtig. Alsdann löst man in einigen

ccm. Ather auf, dampft den Äther ab, gibt 5 Tropfen einer 50%igen

Kalilauge hinzu und schmilzt vorsichtig. Hierauf löst man in einigen

cem Wasser auf, säuert mit verdünnter Schwefelsäure an und schüttelt

mit 5 ccm Chloroform aus. Zum filtrierten Auszug gibt man 1-2 ccm

Wasser, das 1-2 Tropfen Eisenchloridlösung enthält. Cumarin gibt

sich durch purpurrote Färbung hierbei kund. (Journ. Ind. Eng. Chem.

1915, Bd. 7, S. 519.) sm

Der Säuregrad und die Asche des Vanilleextraktes. A. L.

Winton, A. R. Albright und E. H. Berry. — Der Säuregrad und

der Aschegehalt wurden innerhalb weiter Grenzen liegend gefunden.

Praktisch dieselben Werte wurden erhalten , ob man entweder Zucker

und Glycerin im Lösungsmittel verwendete oder nicht. Die Abnahme

der Alkoholstärke im Lösungsmittel trug zur Erhöhung des Asche-

gehaltes und zur Verminderung des Säuregrades bei. Es scheint, daß

sich eine Methode für die Bestimmung des Vanillins auf der Fest-

stellung des Säuregrades aufbauen läßt. (Journ. Ind. Eng. Chem. 1915,

Bd. 7, S. 516.) sm

Die terpen- und sesquiterpenfreien ätherischen Öle. B. Zienle.

(Seifensieder-Ztg. 1915, Bd. 42, S. 1058, 1083.)

-

r

Das Öl der Nadeln, Zweige und Rinde der „Incense Cedar"

(Libocedrus decurrens) . A. W. Schorger. Das Öl aus den Nadeln

und Zweigen (Ausbeute 0,166-0,3 %; D150 c. 0,8655-0,8739 ; αD 20° C

- 3,20 bis 38,68º C.; ND 15º C. 1,4754-1,4775 ; Esterzahl 18,49 bis

24,27, Esterzahl nach Acetylierung 28,64-39,83) enthält 12-16 % 1-c-

Pinen, 54-58 % d-Sylvestren, d-Limonen und Dipenten, 8 % Bornylacetat,

4 % Borneol und 6-7 % eines neuen Sesquiterpens, das Verf. Libocedren

nennt. Aus der Rinde wurden 0,14 % Ol gewonnen (Dis" c 0,8621 ;

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 219.

CD 20° C. + 1,10º C.; пp 5 c 1,4716, Esterzahl nach Acetylierung 9,53),

das 75-85 % l -a- Pinen, 5-6 % Dipenten und geringe Mengen Borneol

oder Bornylacetat enthielt. (Journ. Ind. Eng. Chem. 1916, Bd. 8, S. 22.) re

-
Isopren aus ẞ-Pinen. A. W. Schorger und R. Sayre. — Verf.

haben das zum größten Teil aus -Pinen bestehende Terpentinöl von

Pinus ponderosa ¹ ) und auchund auch gewöhnliches Terpentinöl in der

HARRIES Schen Isoprenlampe erhitzt ; es hat sich dabei herausgestellt,

daß die Isoprenausbeute in beiden Fällen gleich groß war, nämlich

8,1-10,3 % aus gewöhnlichem Terpentinöl und 9,4 % aus dem Terpentin-

öl von Pinus ponderosa. In beiden Fällen war der Hauptbestandteil

des Ols (a- bezw. 3-Pinen) durch Fraktionierung so viel als möglich an-

gereichert worden. (Journ . Ind. Eng. Chem. 1915, Bd. 7, S. 924-926.) re

Isopulegolphosphinsäure. F. D. Dodge. Die früher Citronellal-

phosphorsäure genannte Verbindung betrachtet Verf. jetzt als ein Iso-

pulegolderivat und nennt sie Isopulegolphosphinsäure. Die Säure ist

sehr stabil und liefert eine Reihe gut krystallisierender Salze. Bei der

trocknen Destillation des Natriumsalzes bildet sich anscheinend Iso-

pulegol. Da die Säure ein sehr charakteristisches Citronellalderivat ist,

wurde versucht, mit ihrer Hilfe Citronellal im Citronenöl nachzuweisen,

was aber nicht gelang. (Journ . Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 2756.) re

-

Über die Bestandteile des Cassiaöls. F. D. Dodge und A. E.

Sherndal. Aus garantiert reinem Cassiaöl (D 15 ° C. 1,050; α D

+ 0,32 °; Zimtaldehydgehalt 88 %) wurden 0,5 % in verdünnter Alkali-

lauge lösliche Bestandteile gewonnen ; sie enthielten 25 % Salicylaldehyd

(Semicarbazon) , 60 % Cumarin (Schmp. 67 ° C.) , 8-10 % Zimtsäure

(Säurezahl 379) , geringe Mengen Salicylsäure, Benzoesäure und einer

flüssigen , vermutlich einbasischen ungesättigten , noch nicht näher

identifizierten Säure. (Journ. Ind. Eng. Chem. 1915, Bd. 7, S. 1055.) re

Untersuchung der chemischen und physikalischen Eigenschaften

der aus den verschiedenen Teilen der Pflanze Acorus Calamus L.

destillierten Öle. G. A. Russell . Verf. untersuchte Ole, die aus

in Madison (Wis.) und Bell (Md.) kultivierten Pflanzen und aus käuflichen

Rhizomen destilliert waren, und zwar destillierte er die oberirdischen

Teile, die Rhizome und die Wurzeln für sich. Er gibt für sämtliche

Ole die Ausbeute, Farbe , Geruch , Geschmack, physikalischen und

chemischen Eigenschaften und das Verhalten bei der Destillation an.

In dem Öl aus den oberirdischen Teilen wies er veresterte Buttersäure

und Onanthsäure durch Analyse ihrer Silbersalze nach. Die Prüfung

auf Phenole fiel bei sämtlichen Olen negativ, die mit fuchsinschwefliger

Säure auf Aldehyde positiv aus. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1915,

Bd. 37, S. 2387-2394.) re

Ein neues Terpen in finnischem Terpentin. Ossian Aschan.

(Chem.- Ztg. 1916, S. 235.)

¹) Chem.-Ztg. Repert. 1913, S. 251.
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28. Farbstoffe und Körperfarben .*)

"

101Darstellung von Monoazofarbstoffen für Wolle. Farbwerke

vorm. Meister Lucius & Brüning. "Man kuppelt diazotierte

Aminosulfo- oder Aminocarbonsäuren der Benzol- oder Naphthalin-

reihe oder deren Homologe und Substitutionsprodukte, mit Ausnahme

der o-Aminophenolderivate, in alkalischer Lösung mit 2-Amino-7-oxy-

naphthalin. (DR. P. 293473 vom 1. Juli 1914)Props mot dan

Über die Farben und über Ostwalds neues absolutes Farben-

system. P. Krais. (Ztschr angew. Chem. 1916, Bd. 29, S. 129.) r

Der britische nationale Farbstoffentwurf. D. G. Anderson.

(Journ, Ind. Eng. Chem. 1915, Bd. 7, S. 538.)
sm

Darstellung von Baumwollfarbstoffen. Farbenfabriken vorm .

Friedr. Bayer & Co. Man kuppelt die Diazoverbindungen der

durch das Backverfahren erhältlichen aromatischen Aminodiazodisulfo-

säuren mit Acetessigaryliden. Ähnliche Farbstoffe erhält man dadurch,

daß man andere aromatische Aminothiazoldisulfosäuren , wie z. B. die

'Dehydrothio-m-xylidindisulfosäure, oder die Primulindisulfosäuren als

Diazot erkomponenten verwendet. (D. R. P. 293333 v. 22. Jan. 1914.) r

--

Darstellung gelber bis gelbbrauner schwefelhaltiger Baumwoll-

farbstoffe. Leopold Cassella & Co., G. m. b. H. Anstelle der

im D. R. P. 291894 ¹) benutzten Acetylverbindungen der Amino- und

Nitroamino-(N)-alkylcarbazole und deren Halogenderivate werden die

freien Amino- und Nitroamino-(N)-alkylcarbazole bezw. die Halogen-

derivate dieser Körper mit Schwefel, zweckmäßig in Gegenwart von

Benzidin, Tolidin oder ähnlich wirkenden Verbindungen, auf höhere

Temperaturen erhitzt. (D. R. P. 293993 vom 14. Dezember 1912, Zus.

zú Pat. 291894.) r

Darstellung von gelben Schwefelfarbstoffen. Leopold Cassella

& Co., G. m. b. H. Man erhitzt N-Alkyl-N-Aralkyl- oder N-Acidyl-

carbazole mit Schwefel, zweckmäßig in Gegenwart von Benzidin oder

ähnlich wirkenden Verbindungen, auf höhere Temperaturen. (D. R. P.

293578 vom 25. Dezember 1913.) r

Darstellung gelber bis gelbbrauner schwefelhaltiger Baumwoll-

farbstoffe. Leopold Cassella & Co. , G. m. b. H. An Stelle der

im D. R. P. 2918942) benutzten Acetylverbindungen der Amino-, Nitro-

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 323.

1) Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 220. 2) Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 220.

b. Berlin.

amino- und Diaminocarbazole bezw. (N-)Alkyl- und (N-)Aralkylcarbazole

werden die Halogenderivate dieser Körper mit Schwefel, zweckmäßig

in Gegenwart von Benzidin, Tolidin oder ähnlich wirkenden Verbin-

dungen, auf höhere Temperaturen erhitzt. (D. R. P. 293 608 vom

20. September 1912, Zus. zu Pat. 291 894.)
1 r

Darstellung von gelben Schwefelfarbstoffen. Farbenfabriken

vorm. Friedr. Bayer & Co. - Das D. R. P. 292148¹) wird derart

abgeändert, daß an Stelle der N-Diacetylderivate andere N-Diacidyl-

derivate der im Kern methylierten Diamine der Diphenylreihe, die z. B.

den Formyl-, Benzoyl-, Nitrobenzoyl-, Phthalyl- oder Thiocarbonylrest

enthalten, zusammen mit Benzidin verwendet werden. (D. R. P. 293 558

vom 26. März 1915, Zus. zu Pat. 292148.) r

Darstellungvon Sulfurylindoxyl. Dr. Max Claaß, Danzig-Langfuhr.

Sulfazon wird mit Ammoniak unter Druck auf höhere Temperatur er-

hitzt. (D. R. P. 294084 vom 27. Januar 1916.)

R.Darstellung von Küpenfarbstoffen der Anthrachinonreihe.

Wedekind & Co., G. m. b. H. 1 - Chlor-2-oxyanthrachinon- bezw.

anthrachinon-2-sulfosaure Salze bezw. der aus 1 - Chlor- 2-oxyanthrachinon

nach D. R. P. 257 8322) erhältliche gelbe Küpenfarbstoff wird mit

Schwefelalkalien trocken auf Temperaturen oberhalb 220 ° C. erhitzt.

Die hierbei entstehenden wasser-, schwefelalkali- und alkaliunlöslichen

Produkte behandelt man gegebenenfalls mit Chlor oder chlorentwickelnden

Mitteln nach. (D. R. P. 293 970 vom 28. Dez. 1913.) Y

Darstellung eines stickstoffhaltigen Kondensationsproduktes der

Anthrachinonreihe. Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning.

Man behandelt 1 -Amino-2-methylanthrachinon mit Alkalialkoholaten

in der Wärme und erhält so Ausgangsstoffe zur Darstellung von Farb-

stoffen. (D. R. P. 293576 vom 23. Juli 1913.)

-

r

Darstellung von chlorechten, chlorhaltigen, blauen Küpenfarb-

stoffen der Anthrachionreihe. Farbwerke vorm. Meister Lucius

& Brüning. Man erhitzt das N-Dihydro - 1.2.21.1¹- anthrachinonazin

unter Druck mit Sulfurylchlorid, mit oder ohne Zusatz von indifferenten

Verdünnungsmitteln, zweckmäßig bei 170 ° C. nicht wesentlich über-

steigenden Temperaturen. (D. R. P. 293971 vom 3. Juni 1914 , Zus.

zu Pat. 287 590.³)
r

1) Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 286. 3) Chem.-Ztg. Repert. 1915, S. 423.

2) Chem.-Ztg. Repert. 1913, S. 228.

33. Elektrochemie. Elektrotechnik.*)

Einrichtung zum Auswechseln wassergekühlter Elektroden-

fassungen. Siemens - Schuckert -Werke G. m. b. H., Siemensstadt

Die Fassungen werden mittels einer leicht lösbaren Ver-

bindung an die mittels Hähne,

Ventile oder dergl. verschließbaren

Rohrenden der Wasserkühlung ge-

preßt. Die Ausführung derartiger

Verbindungen erfordert im all-

gemeinen die Verwendung einer

Traverset. DieVerbindungsschraubes

greift in die Elektrodenzange z ein

und preßt diese gegen die Wasser-

zuführungsrohre r1 r2, welche gleich-

zeitig als Stromzuführung dienen

können. Um eine gute Dichtung

zu sichern , können zwischen die

Rohrenden und die entsprechenden

Anschlußränder der Elektrodenzange

geeignete Dichtungsscheiben , zum

Beispiel Ringe aus gewelltem Kupfer-

blech, gelegt werden. Die Enden

der Rohre r₁ r½ sind durch Hähne

oder Ventile V1 V2 verschließbar. Hierdurch wird das störende und

nicht ungefährliche Ausfließen von Wasser beim Auswechseln der

Elektroden verhindert. (D. R. P. 293 883 vom 24. Nov. 1915.) i

Batterieprobe des Kupfers. W. B. Price , A. Merrill , G. L.

Heath, G. Rigg, D. Woiciechowski. (Journ. Ind. Eng. Chem. 1915 ,

Bd. 7, S. 546.)

Galvanische Plattierung

Harper und W. L. Savell.

S. 379.)

2

sm

mit Kobalt. H. T. Kalmus , C. H.

(Journ. Ind. Eng. Chem. 1915, Bd. 7 ,(Journ. Ind. Eng. Chem. 1915, Bd. 7,

*) Vergl. Chem. -Ztg. Repert. 1916, S. 312.

sm

14

た

513

Scheidekörper für Akkumulatoren und Verfahren zu seiner

Herstellung. Theodore Arthur Willard, Cleveland in Ohio , V.

St. Amer. Aus porösem Material und einer erhärtenden Bindesub-

stanz werden Blöcke oder Körper gebildet , und von diesen werden

Scheiben derart abgeschnitten oder abgespalten , daß die Poren des

porösen Materials die Scheiben durchsetzen. Zweckmäßig wird das

poröse Material lagenweise angeordnet, und es erfolgt das Abschneiden

im rechten Winkel zu den Lagen.

Man kann den Block oder Körper

aus Lagen von Fasermaterial bilden

oder aufbauen und dieses mit einer

erhärtenden Bindesubstanz bekleiden.

Als solche kann Gummi verwendet

werden, welcher vulkanisiert wird,

bevor das Abschneiden der Scheide-

scheiben erfolgt. Man kann auch 74

die Scheiben in unebener (gewellter)

Form herstellen. Die Abbildung stellt in vergrößertem Maßstabe per-

spektivisch einen Körper dar, an welchem erkennbar ist, wie der Block

aufgebaut ist. Bei diesem Ausführungsbeispiel wird der Block oder

Körper durch abwechselnd geschichtete Lagen 13 von geschnittenem

Stoff oder anderen porösen Materialien und geschnittenen und ge-

walzten dünnen Blättern 1 aus Gummi oder einer anderen plastischen,

nicht porösen Bindemasse hergestellt. Ein so hergestellter Block oder

Körper wird dann einem Druck unterworfen und vulkanisiert . Man

erhält einen mehr oder weniger homogenen und festen Körper

mit völlig ausgefüllten Zwischenräumen. (D. R. P. 293700 vom

28. März 1915.) i

Neuerungen an galvanischen Elementen. Hans Bourquin.

(Elektrochem. Ztschr. 1916, Bd. 22, S. 249–253.)
r

De elektrische Kachelofen. (System Schoop.) D. Korda.

(Elektrochem . Ztschr. 1915, Bd. 22, S. 171-176.)

Verlag der Chemiker-Zeitung Otto v. Halem in Cöthen (Anhalt). Druck von August Preuß in Cöthen (Anhalt).
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Vorrichtung zum Pulverisieren von Brennstoff oder anderen

Stoffen, bei welcher die Größe der Einlaßöffnung regelbar ist,

um dem zugeführten Stoff verschiedene Längen der Fördervorrichtung

darzubieten. Blake Crusher and Pulverizer Company, Pittsburg

in Pennsylvanien, V. St. A. -- In der Vorrichtung ist eine Klappe vor-

gesehen, welche mit ihrer Unterkante innerhalb des Zuführungsschachtes

in Kurvenführungen gleitet und mit ihrer Oberkante drehbar an einen

verschiebbaren Schlitten angelenkt ist. (D. R. P. 293823 v. 7. Dez.1913.) i

Vorrichtung zum Zurückführen des beim Brikettieren von

Kohlenklein aus dem Preßkanal austretenden Abfalls nach dem

Preßkanal. Max Zelzer, Berlin. Ein mit innerem Zellenkranz

verselienes Schöpfrad ist vor der Austrittsstelle des Abfalles mit einem

Trichter verbunden, welcher den Abfall unmittelbar aufnimmt und durch

ein Ausfallrohr in die Zellen des umlaufenden Schöpfrades abgibt. In

einen zweiten Trichter wirft das Zellenrad den Abfall selbsttätig ab;

der Abfall kehrt aus diesem Trichter in den Preßkanal zurück. (D. R. P.

293894 vom 28. August 1914.) i

Walzenpresse zur Herstellung von Briketts aus pulverförmigem

Brennstoff, deren Brikettierungswalzen mit Formringen ausgestattet

sind, zwischen welchen sich ortsfeste, V- förmige Abstandsglieder

führen. St. Louis Briquette Machine Company, St. Louis, V. St. A.

- Die Abstandsglieder bestehen aus zwei Teilen, von denen die unteren

durch eine Querstange in Stellung gehalten werden. (D. R. P. 293 922

vom 22. Juli 1914.) i

-

Einrichtung zur gefahrlosen Ableitung der beim Beschicken

von Koksöfen sich entwickelnden Füllgase. Heinrich Koppers.

Die Einrichtung des Hauptpatentes 291 053¹ ) ist hier dahin ab-

geändert, daß über die infolge des Zurückspringens der Ofenwandungen

gegen die Füllöffnungen und den Schüttkegel der Kohle sich bildenden

Kanäle hinaus noch besondere, nach dem Kammerinnern zu offene

Aussparungen von einem derartigen Querschnitt vorgesehen werden,

daß die dadurch entstehenden Kanäle die großen und sich stürmisch

entwickelnden Füllgasmengen zu bewältigen vermögen. Die Abbildungen

B

zeigen einen Koksofen im Längs- und Querschnitt. Die Ofenkammer a

besitzt die Füllöffnungen b, welche nach unten sich stark erweitern . In

ihrer Mitte ist das riegelförmige Sattelstück c vorgesehen, das als Prell-

körper für die herabfallende Kohle dient und eine größere Ausbreitung

des Schüttkegels gewährleistet. Am unteren Teile der Füllöffnungen

sind in den Kammerwandungen die Aussparungen d vorgesehen, welche

gegen die Kante e der Füllöffnung jeweilig so weit zurücktreten, daß

sie durch die unter dem natürlichen Böschungswinkel einfallende Kohle

nicht verschlossen werden können. Es bilden sich damit rings um

den Schüttkegel herumlaufende Kanäle, durch welche es den Gasen

ermöglicht wird, frei nach dem seitlich oder sonst irgendwo angebrachten

Gasabzugsrohrf zu ziehen. (D. R. P. 294009 vom 10. April 1915, Zus.

zu Pat. 291053.)

—

i

Fieldrohr-Überhitzer , insbesondere für Heizrohrkessel , deren

Elemente in Kammern münden. Schmidtsche Heißdampfgesell-

schaft m. b. H., Cassel-Wilhelmshöhe. Die Kammern bestehen aus

getrennten , aneinandergereihten und mit den Enden übereinander

greifenden Kästen, mit denen die Fieldrohre derart verbunden sind, daß

von jedem Fieldrohr das Innenrohr an dem vorn liegenden Teil des

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 346. 1) Ebenda 1916, S. 182.

-e

d

19. Mineralöl.

einen und das Außenrohr an dem dahinterliegenden Teil des anderen

Kastens befestigt ist. (D. R. P. 293958 vom 20. Oktober 1914.) i

-

Hohlrost für Gaserzeuger zum Vergasen von feinkörnigem

oder in feinkörnige Rückstände zerfallendem Brennstoff. Wilhelm

Hoeller, Oberdollendorf a. Rh. Abb. 1 zeigt einen senkrechten

Schnitt durch den Gaserzeuger, Abb. 2 einen senkrechten Schnitt durch

den oberen Teil einer Hohlrostplatte. Die Vergas ng geht in üblicher

Weise in einem Schacht

a vor sich. Durch

dessen Boden tritt der

Gebläsewind aus dem

Stutzen in den Hohl-

rost, wobei er mittels

eines Spreizrohres c

über die ganze Breite

des Rostes verteilt wird.

Das sich anschließende

Sammelrohr d läuft nach

oben spitz zu, um ein

Aufstauen von Asche

und die Bildung von

Hohlräumen zu ver-

hindern. Vom Rohr

d aus verteilt sich der

Wind auf eine Reihe

sind aus Hälften mittels

von Hohlpatten e. Diese

Schrauben vereinigt und

so gebaut, daß zwischen

den Hälften ein Hohl-

raum g zum Durchtritt

der Luft freibleibt. Auf

das obere Ende der

Platte e sind dachartige

Roststäbe h gelegt, wel-

m

Abb. 1

7

772

Abb. 2

che mittels der Ansätze i und mittels Schrauben mit den Platten e

auswechselbar verbunden sind. Unterhalb der Stäbe h sind die Platten

e mit einer Anzahl Löcher k zum Austritt der Luft in den Brennstoff

versehen. Die Stäbe h lassen untereinander Rostspalten von solcher

Breite frei, daß die größere Menge aller feinkörnigen Bestandteile, welche

die Oxydationszone des Brennstoffes absondert, hindurchfallen kann,

wodurch die Ansammlung einer den Durchtritt des Gebläsewindes

verhindernden feinkörnigen Aschenlage verhindert wird. Durch die

Rostspalten gleitet die Asche in den Sammelraum . Ist sie dort bis

an die Unterkante der Stäbe h gestiegen , so wird sie durch mehrere

Öffnungen m am Boden des Schachtes a entnommen. (D. R. P.

294026 vom 9. Mai 1915.)
i

Wasserröhrenkessel mit Ober- und Unterkessel verbindenden

Röhrenbündeln, bei welchem der vordere Bündelteil des der Feuerung

zunächst liegenden Röhrenbündels mit einer zugleich zur Ablagerung

von Flugasche dienenden Abdeckung für die Heizgasführung ver-

sehen ist. L. & C. Steinmüller , Gummersbach, Rhld. - Der untere

Teil der schrägen Abdeckung ist so geneigt und bemessen , und die

Röhren des hinteren Bündelteiles sind derartig abgebogen, daß die sich

gemäß ihrem Böschungswinkel auf der Abdeckung ansammelnde Flug-

asche diese Röhren nicht erreicht. (D. R. P. 293957 vom 20. März 1914;

Zus. zu Pat. 292562.¹)

Einrichtung zur Speisung eines Lokomotivkessels mit durch

Kesseldampf vorgewärmtem Wasser mittels einer Kolbenpumpe.

Knorr-Bremse A.-G., Berlin-Lichtenberg. Die Dampfzuführung zum

Vorwärmer ist von der zur Speisepumpe führenden Dampfleitung zwischen

Abstellventil und Pumpe abgezweigt. (D. R. P. 293 925 v. 2. Febr. 1915.) i

1) Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 269.
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17. Glas. Keramik. Baustoffe.")

--
Bleifreie Gußeisenemails. H. F. Staley und G. F. Fisher.¹)

Zur Lösung ihrer Aufgabe, bleifreie Emails für Gußeisen herzustellen,

haben Verf. zunächst in einem, in der Praxis verwendeten Gußeisen-

email das Blei ausgeschaltet, sodann wurde ein bleifreies Blechemail

so abgeändert, daß es für Gußeisen gut verwendet werden konnte. Im

ganzen wurden vier brauchbare bleifreie Gußemails ermittelt. Bei Emails

dieser Art scheinen Haarrisse und Glanzlosigkeit aufzutreten, wenn der

Gehalt an Fluoriden 15 % des Gewichts des geschmolzenen Versatzes

übersteigt. Emails, wie sie gewöhnlich für Stahlblech Verwendung

finden, sind zu strengflüssig und enthalten zu viel Fluoride, um erfolg-

reich auf Gußeisen aufgetragen werden zu können. Alle Flußmittel,

mit Ausnahme des Bleioxyds, machen das Email matt, wenn sie im

Übermaß vorhanden sind. (Keram. Rundsch. 1916, S. 155.) sm

Das Glasieren von Steinzeugrohren. W. Büge. Verf. gibt

einige praktische Winke besonders für die für das Rohrinnere be-

stimmte Lehmglasur, mit der das lederharte oder auch das vollkommen

trockne Rohr ausgegossen wird, ferner auch für die Salzglasur. (Keram.

Rundsch. 1916, S. 127.) sm

Herstellung von Abziehbildern für keramische Zwecke mittels

Tiefdrucks. Friedrich Karl Schaar, Berlin-Lichterfelde. - Man

setzt den üblichen keramischen gesinterten Farben oder einem Gemisch

von färbenden . Metalloxyden und Flußmitteln vor oder beim Anreiben

Kieselgur zu, oder man erzeugt die färbenden Metalloxyde auf der

Kieselgur und verreibt sie mit Flußmitteln. Um eine möglichst innige

Mischung von Kieselgur und den Metalloxyden zu erreichen, empfiehlt

es sich, Kieselgur mit den zur Lösung gebrachten Metallsalzen zu

tränken und nach Trocknung bei geeigneter Temperatur zu verglühen.

-

Ein Fritten ist nicht erforderlich, da die feine Verteilung der Kieselgur

eine innige Mischung mit den Flußmitteln gewährleistet. Ebenso wie

für Tiefdruck eignet sich das beschriebene Verfahren auch für das Spritz-

verfahren, da auch hier möglichst fein verteilte und leichte Farben ge-

braucht werden. (D. R. P. 293814 vom 24. Januar 1915.) i

Abnutzbarkeit natürlicher Gesteine. M. Gary. Die Prüfung

der zu Pflasterzwecken benötigten natürlichen Gesteine auf Abnutzbarkeit

ist dringendes Bedürfnis. In Zukunft werden deshalb im Kgl . Material-

prüfungsamt Lichterfelde die zu Pflasterzwecken bestimmten natürlichen

Gesteine auf folgende Arten geprüft werden können : auf der Schleif-

scheibe, auf dem Sandstrahlgebläse, in der Trommel, unter dem Fall-

bären. Für Straßen- und Eisenbahnschotter findet RUDELOFFS Verfahren

Anwendung, das ebenfalls auf Stoßwirkung beruht. (Mitteil. Kgl. Material-

prüfungsamt. 1915, S. 386.) sm

Nachprüfung des Verfahrens für Untersuchung von Sand auf

Eignung zur Kalksandsteinfabrikation. H. Burchartz. Um Sande

auf ihre Verwendbarkeit zur Kalksteinerzeugung zu prüfen, wird derart

verfahren, daß der Sand mit Kalkhydratpulver im Verhältnis 94 : 6 (nach

Gewichtsteilen) unter Zusatz von Wasser gemischt wird. Das Gemisch

wird in eisernen Zylinderformen von 5 cm lichtem Durchmesser und

5 cm Höhe unter 750 kg/qcm verpreẞt ; die so erzeugten kleinen

zylindrischen Probekörper werden in einem Härtekessel bei 7 at Dampf-

druck 12 Std. lang gehärtet und etwa 8 Tage später (lufttrocken) auf

Druckfestigkeit geprüft. Ergeben die Proben im Mittel mindestens

150 kg/qcm Druckfestigkeit, so wird der geprüfte Sand als zur Kalk-

sandsteinerzeugung geeignet angesehen. Aus den Festigkeitswerten der

Nachprüfung geht hervor, daß der angewendete Preßdruck von

750 kg/qcm Proben mit etwas höherer Druckfestigkeit liefert, als die

im Großbetriebe hergestellten Kalksandsteine sie aufweisen. Man wird

in Zukunft zweckmäßig daher rund 500 kg/qcm bei Prüfung von

Sanden anwenden. (Mitt. Kgl. Materialprüfungsamt. 1915, S. 391.) sm

4

Vorrichtung an Strangpressen zur Herstellung allseitig ge-

schlossener Hohlsteine mittels eines drehbaren Kernes. Karl

Weiberg und Dr. August Kahr, Lamspringe in Hannover, und

Heinrich Weiberg, Görlitz. — Der Kern ist annähernd in seiner

Mitte so gelagert, daß die Kanten bei seiner Drehung innerhalb des

Pressenmundstücks verbleiben. (D. R. P. 293953 v. 11. Okt. 1910.) i

-

Farbenanstriche zur Abwehr der Elektrolyse an Betonbauten.

H. A. Gardner. — Als geeignete Farbenanstriche für Eisenbetonbauten

empfiehlt Verf. Olfirnisse, die gut trocknen, namentlich solche, die nicht

durch Oxydation, sondern teilweise durch Polymerisierung trocken

werden und eine matte, keine hochglänzende Oberfläche geben. Die

beigemischte Farbe soll grob gemahlen und kein Leiter für Elektrizität

sein, außerdem entweder einen basischen oder einen Chromatfarb-

stoff enthalten. Angestrichene Metallteile sollten durch Aufstreuen

*) Vergl. Chem. -Ztg. Repert. 1916, S. 342.

von feinem Sand rauh gemacht werden. (Journ. Ind. Eng. Chem. 1915,

Bd. 7, S. 504.) sm

Verfahren zur Herstellung von Eisenbetonwänden und Säulen

mit innerer loser Füllmasse in ununterbrochenem Arbeitsgange.

Curt Oehler, Halle a. S. (D. R. P. 293 915 vom 16. Januar 1913.) i

Prüfung von Eisenportlandzement bei Lufterhärtung im Vergleich

zur Wassererhärtung. M. Gary. Die untersuchten neuen Eisen-

portlandzemente haben erheblich bessere Festigkeiten geliefert als die

alten, vor zwölf Jahren untersuchten, was namentlich in der fetten

Mischung auffallend in die Erscheinung tritt. In fetter Mischung bei

Wassererhärtung wird die Festigkeit bei den neuen Zementen schon

nach 14 Tagen wesentlich höher als bei Lufterhärtung. Bei mageren

Mischungen gibt die Lufterhärtung höhere Festigkeit als die Wasser-

erhärtung. Ferner hat sich gezeigt, daß die Wirkung der Zementmenge

auf die Festigkeit je nach der Art des Zementes verschieden ist. Die

Unterschiede treten in den fetten Mischungen deutlicher zutage als in

den mageren. Am besten ausgenutzt wird der Zement in den Mischungen,

die etwa 580-650 kg Zement in 1 cbm Mörtel enthalten. Die Prüfung

der mageren Mischungen 1 : 5 und 1 : 7 hat ergeben, daß die Festigkeit

bei Luft- wie auch bei Wasserlagerung mit fortschreitendem Alter stetig

zunimmt. (Mitt. Kgl. Materialprüfungsamt. 1915, S. 271.)

-

sm

Austrage- und Brechvorrichtung für ununterbrochen arbeitende

Schachtöfen für zusammensinterndes Gut (Zement u. dgl . Rudolf

Thiele, Höxter a. d. Weser. Bei Schachtöfen dieser Art ist der Druck

auf den den Schacht abschließenden Rost sehr groß. Nach dieser Er-

findung wird der Rost so ausgebildet, daß durch seine Bewegung das

Fig 1.

gebrannte Gut fortlaufend aus dem Ofen

ausgetragen und zerkleinert wird. Der Rost

setzt sich zu dem Zwecke aus zwei neben-

einander liegenden, gitterartigen Teilen G₁

und G2 (Fig. 2) zusammen, welche gemein-

Fig.

sam einen Plan-

rost bilden und

in der Ebene des

Rostes gegenläu-

fig bewegt wer-

den, so daß die be-

wegenden Kräfte

einander auf-

heben. Um die

Abscherung zuer-

leichtern, verlau-

fen die Balken, aus

denen der Rost

sich zusammen-

setzt, schräg zur

Mittelachse des Rostes. Fig. 1 zeigt einen

Schachtofen mit solchem Rost G in senk-

rechtem Schnitt. Der Ofen ist durch die

Haube A bedeckt, welche DurchbrechungenC

besitzt, durch welche das Brenngut zu-

sammen mit dem Brennstoff zugeführt wird.

Die Feuergase entweichen durch das Abzugs-

rohr B. Der Schacht ist unten durch den aus den Teilen G₁ und G₂

bestehenden Rost abgeschlossen, welche Teile von Rollen r getragen

und mittels eines Getriebes k und zweier um h schwingender Doppel-

hebel m und n in ihrer Ebene gegenläufig bewegt werden. Das Brenn-

gut wird durch die bewegten Rostbalken losgebrochen und fällt durch

die schräg verlaufenden Löcher o (Fig. 2) des Rohres in den Trichter D.

Um den erforderlichen Luftdruck in diesem Trichter aufrecht zu erhalten,

wird das Gut am Trichterschlunde mittels der durch die Entleerungs-

kappe F abgeschlossenen Schurre E abgeschleußt. (D. R. P. 293 284

vom 23. Mai 1915.) i

Verfahren, Zementfußböden durch Aufbringen von körnigem

oder pulverigem Eisen zu verbessern. Olaf Knoph, Christiania.

Zerkleinerte (gemahlene) Gußeisenabfälle von geeigneter Korngröße

(200-400 Maschen auf 1 qcm) werden durch Behandlung mit Wasser

oder mit feuchter Luft möglichst gleichmäßig angerostet. Das so be-

handelte Eisenpulver wird mit Zement sorgfältig gemischt und auf den

noch nassen Zementestrich sorgfältig aufgerieben. Wenn der Feuchtig-

keitsgehalt des Zementestrichs nicht genügt, um die aufgebrachte Masse

hinreichend anzufeuchten , kann noch weiteres Wasser hinzugesetzt

werden. Der Fußboden wird darauf durch Walzen, Stampfen oder in

sonst geeigneter Weise weiter verdichtet, geebnet und geglättet. (D. R.

1) Berichte der Amerikanischen Keramischen Gesellschaft, Bd. 15. P. 294 044 vom 26. Februar 1915.) i
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Abscheidung von leicht siedenden Kohlenwasserstoffen der

Methanreihe aus Kohlenwasserstoffgemischen. Gustav Crawford

Maag und Dr. Emil Schill , New York City. Das Verfahren be-

zweckt in erster Linie , das umständliche und kostspielige Gefrier-

verfahren zu umgehen, das um so weniger verwendbar wird, je größer

die zu verarbeitenden Gasmengen werden, insbesondere, wenn Erdgas

als Ausgangsmaterial dient. Man benutzt die Expansionskälte einer

Gemischkomponente. Das Gasgemisch wird unter Vermeidung einer

Kondensation und unter Beseitigung der Kompressionswärme durch

Einspritzen einer schwerflüchtigen Flüssigkeit komprimiert und unter

Aufrechterhaltung des Enddruckes so weit abgekühlt , daß das Pentan

verflüssigt wird. Die Abkühlung erfolgt durch Expansion des nicht

zur Verflüssigung gelangenden Teiles des Gemisches in einem Arbeits-

zylinder, wobei der Verflüssigungsprozeß in der Art geleitet wird, daß

das Pentan von den höher siedenden Bestandteilen des Gemisches

getrennt und in flüssiger Form abgezogen werden kann. Als Ein-

spritzflüssigkeit dient eine indifferente Flüssigkeit, z. B. Glycerin, Sirup,

Türkischrotöl , Trimethylenglykol u. a. , welche eine trocknende und

reinigende Wirkung auf das Gasgemisch ausübt und vor der durch

Abkühlung zu bewirkenden Verflüssigung wieder abgeschieden wird.

Die expandierten niedriger siedenden Kohlenwasserstoffe werden zur

Verflüssigung der höher siedenden behufs nach ihrem Siedepunkte

getrennter Gewinnung geteilt, und zwar derart, daß der größere Teil zur

Verflüssigung der niedriger siedenden Kohlenwasserstoffe, der kleinere

H

-ps

Die Abbil-Teil zur Verflüss gung der höher siedenden benutzt wird.

dung zeigt eine zur Ausführung des Verfahrens geeignete Anlage. Mit A

ist ein Kompressor, mit CC¹ sind Expansionszylinder bezeichnet, deren

Kolben mit den Kolben der Kompressionszylinder DD¹ verbunden

sind. E ist die nach der Entnahmestelle des zu verarbeitenden Gases

führende Rohrleitung. In Betracht kommen z. B. eine gasführende Ol-

quelle, eine sonstige Erdgasquelle oder ein Gasvorratsbehälter. In dem

Behälter F wird das Gas einer Vorreinigung unterworfen. Durch das

Rohr G gelangt es in den Gasmesser M und durch Rohr G¹ in den

Niederdruckzylinder D, wo es komprimiert wird. Dann tritt es durch

das Rohr G in den Hochdruckzylinder D¹, wo es so weit komprimiert

wird, als für die weitere Behandlung erforderlich ist. In das zu kom-

primierende Gasgemisch wird eine indifferente, die Kompressionswärme

aufnehmende Flüssigkeit , z. B. Glycerin, gespritzt, welche durch die

Rohrleitung LL¹ zugeführt wird. Das komprimierte Gas tritt aus dem

Hochdruckzylinder D¹ in den Glycerinabscheider H über. Ein Rohr /

verbindet den Boden des Abscheiders H mit dem Deckel des Glycerin-

behälters , in welchen das Glycerin durch den in H vorhandenen Druck

gepreẞt wird. Aus dem Behälter/ wird das Glycerin durch die Rohre

K, L und L¹ in fein zerstäubtem Zustande in die Kompressionszylinder

DD¹ geführt. Aus dem oberen Teil des Abscheiders H gelangen die

komprimierten Kohlenwasserstoffe in den Schlangenrohrkondensator P,

welcher durch die expandierten Gase gekühlt werden kann. Der Konden-

sator P soll den größeren Teil der Kohlenwasserstoffe verflüchtigen. Die

Kondensate und die nicht verflüssigten Gase strömen durch Rohr P¹

in den Sammelbehälter Q. Aus diesem gelangen die trockenen nicht

kondensierten Gase durch Rohr R in den Expansionszylinder CC¹, wo

ihre Spannung in lebendige Kraft umgesetzt wird. Sie expandieren in

einen Abscheider S, wo namentlich Ol oder etwa vorhandenes Schmier-

material abgeschieden wird. Die dadurch abgekühlten Gase verlassen

den Abscheider durch das Rohr S¹. Die im Behälter Q kondensierten

Gase werden durch Rohr 1 abgezogen und gelangen in einen Ober-

flächenkondensator 2, welcher hier als Destillationsapparat wirkt und

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 319.

durch Rohr 3 mit heißem Wasser beschickt wird. Die Temperatur

wird so geregelt, daß die Flüssigkeit auf etwa 60 ° C. gebracht wird.

Der dabei nicht verdampfende Teil der Flüssigkeit wird durch das

Rohr 5 abgezogen. Die verdampften Gase verlassen den Kondensator

durch Rohr 6 und treten von oben in den Schlangenrohr-Kondensator 7

ein. Die hier verdichteten Gase treten durch das Rohr 8 aus, um

z. B. in Stahlflaschen gefüllt zu werden. Die in dem Kondensator 7

erforderliche Kühltemperatur wird durch das System selbst geliefert.

(D. R. P. 293961 vom 21. Oktober 1913.)
i

Der Zeitfaktor bei der Bereitung von Ölgas. M. C. Whitaker

und C. M. Alexander. Dieser Faktor wird durch die Menge des

zur Speisung verwendeten Öles beherrscht und ist ebenso wichtig wie

Temperatur, Druck und Konzentration ; die bei der Bereitung von Öl-

gas erhaltenen Produkte richten sich in ihrer Zusammensetzung nach

der Menge des vorhandenen Oles. Daher bietet diese Menge eine

Kontrolle für den praktischen Betrieb. Die höchste und die niedrigste

Ausbeute an den mannigfachen Produkten , die sich bei der Zer-

setzung des Petroleums und seiner Destillate beim Erhitzen bilden,

kann durch geeignete Anpassung der oben genannten veränderlichen

Faktoren, wobei die Zeit der Einwirkung die Hauptrolle spielt, d. h.

der geregelte Zufluß des Öles, herbeigeführt werden. (Journ. Ind. Eng.

Chem. 1915, Bd. 7, S. 484.) sm

Naturgas in Amerika und Deutschland. (Journ. Gasbel. 1915,

Bd. 58, S. 348-349.) as

Verwertung von Petroleum-Abfällen. Jak. Susanow. (Seifen-

sieder-Ztg. 1916, Bd. 43, S. 241.) r

Herstellung von Asphaltmastix aus natürlichem Rohasphalt. The

Barber Asphalt Paving Company, Philadelphia, V. St. A. - Die

Erfindung bezweckt die Zurückhaltung und Nutzbarmachung des als

natürlicher Bestandteil in vielen Rohasphalten vorkommenden Schwefels.

Die bituminöse Substanz des natürlichen Trinidadasphaltes enthält un-

gefähr 6% Schwefel, das Bitumen des Bermudez-See-Asphaltes ungefähr

5 % Schwefel, das des Maracaibo-Asphaltes ungefähr 512 % und das des

Cuba-Asphaltes ungefähr 7 % Schwefel. Bisher wird ein nicht unerheb-

licher Verlust dieses nutzbaren Schwefels dadurch verursacht, daß der

Rohasphalt dem üblichen Raffinierungsprozeß zum Zweck der Wasser-

entziehung unterworfen wird, wobei jener Teil des natürlich vorhandenen

Schwefels als Schwefelwasserstoff mit entweicht, welcher sich im Roh-

asphalt in schwach gebundener Form befindet. Nach dieser Erfindung

soll dieser Schwefelverlust dadurch vermieden werden, daß gewisse

Arten von Schwefel absorbierenden Olen, wie Leinöl, Sojabohnen-,

Tung- oder Chinaholzöl, Fischöl oder Petroleum, dem Rohasphalt zu-

gefügt und zugleich mit ihm der Erhitzung unterworfen werden. Um

Asphaltierungsmasse von normaler Konsistenz für Straßenbelag u. dgl . her-

zustellen, fügt man beispielsweise zu 100 kg des Rohasphaltes 15-20kg

Leinöl, Fischöl oder Petroleum zu und setzt das Gemisch der üblichen

Behandlung zur Wasseraustreibung und Verflüchtigung anderer Neben-

bestandteile aus. Das Ol wirkt dabei gleichzeitig als Verflüssigungs-

mittel für den Asphalt, um die erforderliche Konsistenz herbeizuführen.

(D. R. P. 294.046 vom 3. Dezember 1915.)

"

i

Pyrophores Feuerzeug mit von Hand beweglichem Reibrädchen.

Jaques Kellermann G. m. b. H., Berlin. (D. R. P. 293705 vom

10. November 1915.) i

Ein
Herstellung eines Sprengstoffes. J. B. Holmberg.

Sprengstoff von erhöhter Explosionstemperatur wird aus 65-80 %

Ammoniumnitrat oder Ammoniumperchlorat , 7-15 % Trinitrotoluol

oder einem anderen Nitrokohlenwasserstoff, 8-20 % Mangansilicium und

5-10 % Kohle hergestellt. (Schwed. Pat. 37852 v. 14. Jan. 1914.) h

Darstellung eines Sprengstoffes. A/S. »Aerolit. << - 8,750 T.

Schwefel, 2,500 T. Fett, 1,250 T. Braunstein und 0,635 T. Harz werden

zusammengeschmolzen und, wenn die Masse flüssig ist, 1,250 T. Sago-

mehl zugegeben. Diese Mischung wird abgekühlt, pulverisiert, diesem

Pulver 78,125 T. Ammoniumnitrat zugegeben, die ganze Masse in einem

geschlossenen Behälter geschmolzen, abgekühlt und pulverisiert. (Dän.

Pat. 19888 vom 26. Mai 1914.) h

Herstellung eines plastischen Sprengstoffes von hohem Nitro-

cellulosegehalt. W. Krohn-Nielsen. Wenn Kollodiumwolle durch

hochnitrierte Cellulose ersetzt ist, so kann man dieser etwa 16-18 %

flüssiger aromatischer Nitroverbindungen zugeben, ohne daß die Masse

fest und gelatinös wird; sie behält vielmehr ihre vaselineartige Be-

schaffenheit. Zur Herstellung von Sprengstoffen werden z. B. 30 T. der

plastischen Masse mit 70 T. Kaliumperchlorat oder mit 50 T. Kalium-

perchlorat und 20 T. Ammoniumnitrat oder 41 T. Ammoniumperchlorat

und 29 T. Natriumnitrat vermischt. (Norw. Pat. 24986 v. 8. Aug. 1913.) h
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Carbonisieren von Schafwolle. Ignaz Teller, Wien. Man

wendet bisher entweder Chlorzink oder Salzsäure zum Carbonisieren

der Schafwolle an. Die Mängel beider Verfahren sollen nach dieser

Erfindung dadurch beseitigt werden, daß man beide Mittel gleichzeitig,

d. h. eine gesättigte Lösung von Zinkchlorid in konz. Salzsäure an-

wendet. Insbesondere soll dadurch die Carbonisierung der pflanzlichen

Bestandteile vollständiger und daher ihre Entfernung aus der Wolle

erleichtert werden, ohne daß eine Beschädigung der Wollfasern statt-

findet. Auch soll das neue Verfahren die Wiedergewinnung oder

Regenerierung der Verkohlungsmittel ermöglichen. Daneben wird noch

als Vorteil angeführt, daß die Wolle einen seidenartigen Glanz annimmt

und für die spätere Verarbeitung, insbesondere das Färben, geeigneter

wird, und daß ferner das Verfahren ganz in der Kälte durchführbar

ist. Nachdem die Schafwolle in üblicher Weise mit Seife und Soda

gewaschen und entfettet ist, wird sie in ein Bad gebracht, welches aus

einer gesättigten Lösung von Zinkchlorid und konz. Salzsäure besteht.

Hier bleibt die Wolle etwa 1-2 Stunden in der Kälte , wird dann

zur Wiedergewinnung der Flüssigkeit abgeschleudert, kommt darauf etwa

15 Min. in ein 15% iges Bisulfitbad und wird endlich mit kaltem Wasser

so lange nachgewaschen, bis das Ablaufwasser nicht mehr sauer reagiert.

Im übrigen verfährt man wie bisher üblich. (D. R. P. 293 884 vom

23. Januar 1915.) i

Theorie der Seidenbeschwerung und ihr augenblicklicher Stand.

P. Heermann.¹) (Mitt. Kgl. Materialprüfungsamt. 1915, S. 446.) sm

Zweiter öffentlicher Bericht der „,Echtheitskommission" der

Fachgruppe für Chemie der Farben- und Textilindustrie im Verein

deutscher Chemiker. Krais. (Ztschr. angew. Chem. 1916, S. 101.) r

Einweichen und Bleichen der Wäsche. W. Kind. (Seifensieder-

Ztg. 1916, Bd. 43, S. 190.)

Verfahren zur Verhütung des Ausflockens von Kalkseife in

Waschbädern. Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. Das

Ausfallen von Kalkseife bei Verwendung von hartem Wasser zur Wäsche

soll man nach dieser Erfindung dadurch verhüten können, daß man

ein wasserlösliches Kolloid, wie Leim, Eiweiß oder seine Abbauprodukte,

Pflanzenleim oder Sulfitablauge der Zellstoffabrikation, in welcher der

Kalk durch Alkali ersetzt ist, zusetzt. Beispielsweise fügt man einem

aus gewöhnlichem hartem Wasser bestehenden Waschbad eine Leim-

lösung in socher Menge zu, daß sich in 11 0,2-1 g Leim befindet.

Man soll dann bei Zusatz von Seifenlösung ein Seifenbad erhalten, in

welchem die Seife gelöst bleibt. Auch bei dem späteren Ausspülen

der Ware mittels neuer Mengen harten Wassers soll keine Fällung von

Kalkseife eintreten. Beim Auswaschen von Waren, welche schon seifen-

haltig, z. B. aus der Walke, in die Waschbäder kommen, wird ebenso

verfahren, indem man zunächst das Kolloid dem Bad zusetzt und dann

weiter mit frischem Wasser verdünnt. (D. R. P. 294028 v. 15. Okt. 1914.) i

Färben von Haaren, Pelzwerk u. dgl. Farbwerke vorm.

Meister Lucius & Brüning. Die zu färbenden Gegenstände

werden mit Lösungen der Triaminodiphenylamine oder deren Homo-

logen oder mit den Sulfosäuren solcher Körper behandelt, mit oder

ohne Anwendung eines Oxydationsmittels. (D. R. P. 294184 vom

9. Juli 1915.) Y

-

Untersuchungen über Eisengallustinten. Über die gewichts-

analytische Bestimmung der Gerb- und Gallussäure. I. R. Kempf.

Die nach dem Essigesterverfahren gewonnenen Gerbstoffzahlen hängen

bei der bisher geübten Arbeitsweise in beträchtlichem Maße von den

Versuchsbedingungen und der persönlichen Ausführungsart ab. Sowohl

Gallussäure, wie auch ganz besonders Tannin halten organische Lösungs-

mittel hartnäckig zurück. Vor allem bedeutet das Zurückgehaltenwerden

von Essigsäure und Tannin eine erhebliche Fehlerquelle. Es empfiehlt

sich , die Essigesterextrakte ein- oder mehrmals, bis Gewichtskonstanz

erreicht ist, mit Wasser zu behandeln. Der Luftsauerstoff übt bei der

gewichtsanalytischen Bestimmung der Gerb- und Gallussäure nach dem

Essigesterverfahren keinerlei störende Wirkung aus. Eine chemische

Bindung von Alkohol durch Gallussäure oder Tannin tritt bei dem

genannten Verfahren nicht auf; auch Hydrolyse des Tannins kommt

nicht in Frage. (Mitteil. Kgl. Materialprüfungsamt. 1915, S. 241.) sm

Das

Verfahren zur Herstellung der Anstrichmasse für Schmelz-

und Gießgeräte. Elektrochemische Werke G. m. b. H. —

Verfahren des Hauptpatentes 289 0872) ist hier dahin abgeändert, daß

die Kieselsäure natürlich vorkommender Magnesium- und Aluminium-

silicate durch reduzierendes Verschmelzen im elektrischen Ofen , am

besten unter gleichzeitiger Bindung des hierbei freiwerdenden Siliciums

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 323. 2) Chem.-Ztg. 1916, S. 19.

¹) Vergl. Chem.-Ztg. 1916, S. 689.

an zuzuschlagende Metalle , bis auf den im Hauptpatent angegebenen

Siliciumgehalt verringert wird. (D. R. P. 293 973 vom 20. Januar 1916 ;

Zus. zu Pat. 289 087.) i

Herstellung reliefartiger Urformen für den Buchdruck. Firma

Adolph Renner, Dresden. - Man bedeckt Matrizenpappe durch

Zeichnen, Malen, Bedrucken an den Stellen, welche in der fertigen Ur-

form plastisch hervortreten sollen , mit einer flüssigen Tinte, welche

keine pulverförmigen oder körperhaften Bestandteile enthält, aber beim

Erhitzen des lufttrocknen Auftrags einen körperhaften Rückstand auf-

quellen läßt. Diese Tinte kann aus einem mit Wasser angemachten

Gemisch aus 9 Teilen Gummi arabicum , 1 T. Autographietinte, 1 T.

Schellack , 1. T. Seife und einem färbenden Zusatz oder auch aus käuf-

lichem Wasserglas mit färbendem Zusatz bestehen. Durch Einbringen

der lufttrockenen Zeichnung in eine Stereotypiegießvorrichtung und

Eingießen von Schriftmetall wird zugleich die Entwicklung des plastischen

Rückstandes und die Gewinnung eines Abgusses erzielt. (D. R. P.

293 875 vom 24. September 1913.) i

Herstellung von Drucksachen in mehreren Farben. Wilhelm

Lohse, Barmen. Zunächst werden in bekannter Weise die Schrift,

die Bilder usw. weiß auf schwarzem Untergrund gedruckt, worauf das

Druckbild in beliebigen Tönen mittels Erd- oder Pflanzenfarben gefärbt

wird, die so beschaffen sind, daß sie weder den schwarzen Unter-

grund, noch sich gegenseitig beeinflussen. (D. R. P. 294 086 vom

27. Januar 1916.) i

Herstellung von Korkformstücken aus Korkklein unter An-

wendung von Hitze. Rheinhold & Co. , Vereinigte Norddeutsche

und Dessauer Kieselgur- Gesellschaft, Hannover. - Das Kork-

klein wird mit einem geeigneten Bindemittel mineralischer, vegetabi-

lischer oder animalischer Natur gemischt und geformt. Nachdem die

Formstücke getrocknet worden sind, werden sie mit einem Anstrich

oder Überzug aus feuerfestem Material, z. B. Wasserglas, schwefelsaurer

Tonerde, Kalk o. dgl. oder aus einem Gemisch derartiger Stoffe, ver-

sehen. Nachdem auch dieser Überzug getrocknet ist, wird das Form-

stück in einem Ofen etwa 1/3-1/2 Std. lang einer Temperatur über

200° C. ausgesetzt, um die flüchtigen Bestandteile, Harze o. dgl., behufs

Vereinigung derselben mit dem Bindemittel frei zu machen und zum Teil

auszutreiben. Der Kork ist hierdurch imprägniert und hat eine vollkommen

dunkle Färbung angenommen. Das erhaltene Formstück soll in hohem

Grade feuer- und wasserbeständig sein. Statt das Formstück nur auf

der Oberfläche mit einer feuerfesten Schicht zu überziehen, kann man

auch das Korkklein zunächst mit Tonerde o. dgl. mischen und darauf

die erhaltene Masse formen. Das so erhaltene Formstück wird zunächst

langsam vorgetrocknet und darauf ebenfalls einer Erhitzung auf mehr

als 200 ° C. ausgesetzt. (D.R. P. 294072 vom 30. Oktober 1913.) i

Konservierung von Holz. Grubenholzimprägnierung, G.

m. b. H. Konservierende oder feuerfestmachende Salze werden ge-

meinsam mit wässrigen Lösungen von Paraformaldehyd (Trioxymethylen)

oder den einzelnen Polymeren des Formaldehyds (a-, B-, y-Trioxy-

methylen) verwendet. Zur Konservierung des Holzes werden solche

Salze als Zusatzmittel gewählt, welche an und für sich in gewissem

Grade Holzzerstörer fernzuhalten vermögen, z . B. Alkalifluoride, wie

Fluornatrium, Kieselfluornatrium oder Schwermetallsalze, wie Chlorzink,

-

Kupfersulfat, Sublimat u. dgl. Als organische Verbindungen sind bei-

spielsweise Natrium- oder Kaliumphenolat oder die Schwermetallsalze

der Phenole oder der Naphthole brauchbar. Für das Feuerfestmachen

des Holzes werden Ammoniumsulfat, Ammoniumphosphat, -borat,

Magnesiumsulfat usw. benutzt. Man verwendet beispielsweise eine

Lösung, welche 1 Gew.-T. Trioxymethylen und 6 Gew.-T. Natrium-

fluorid in 1000 Gew.-T. Wasser enthält. Die Imprägnierung selbst erfolgt

in der üblichen Weise, beispielsweise führt man die warmen oder

heißen Lösungen unter Anwendung von Vakuum und Druck in das

Holz ein. Man kann auch Trioxymethylen und die anderen Lösungen

getrennt einführen. Nach dem Verdunsten des Wassers lagert sich das

Salzgemisch im Holzinnern ab. Das Trioxymethylen erhält dadurch

eine solche Wasserlöslichkeit, daß es allmählich zur Wirkung gelangt.

Bei Verwendung von Natriumphenolat und Trioxymethylen muß man

die Imprägnierung derart ausführen, daß keine Kondensation zwischen

beiden eintritt. Beispielsweise werden 9 Gew.-T. Natriumphenolat in

trockenem Zustande mit 1 Gew.-T. Trioxymethylen mechanisch ver-

mischt. Dieses Gemisch wird zu 1,5 % in Wasser von 80 ° C. gelöst

und die Lösung wird dann in üblicher Weise in das Holz eingeführt.

Man kann auch Natriumphenolat und Trioxymethylen getrennt in Wasser

lösen und die so gewonnenen Lösungen einzeln in das Holz einpressen.

Die Imprägnierung dauert je nach der Holzstruktur 2-3 Std. (D. R.

P. 293 890 vom 22. April 1915.) i

Verlag der Chemiker-Zeitung Otto v. Halem in Cöthen (Anhalt). Druck von August Preuß in Cöthen (Anhalt).
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4. Anorganische Chemie. Mineralogie.")

-

Das Molekulargewicht des Natriumsulfats und das Atomgewicht

des Schwefels. Th. W. Richards und Ch. R. Hoover. Ge-

schmolzenes Natriumcarbonat wurde in einer Platinretorte mit reiner

Schwefelsäure behandelt, die Lösung von Kohlendioxyd befreit und in

einem Quarzgefäß quantitativ abgedampft. Das Molekulargewicht des

Natriumsulfats wurde zu 142,050, das Atomgewicht des Schwefels zu

32,060 gefunden, wenn Na2CO3 = 105,995 und Silber = 107,880 ist.

(Journ. Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 108.)

-

sm

Das Molekulargewicht des Natriumcarbonats und das Atom-

gewicht des Kohlenstoffs bezogen auf Silber und Brom. Th. W.

Richards und Ch. R. Hoover. Die neue Bestimmungsmethode

beruht auf der Neutralisierung einer abgewogenen Menge reinen, ge-

schmolzenen Natriumcarbonats durch Bromwasserstoffsäure und auf der

Fällung des Broms im Natriumbromid mittels reinen Silbers . Hierbei

wurden das Molekulargewicht des Natriumcarbonats zu 105,995 und das

Atomgewicht des Kohlenstoffs zu 12,005 gefunden, wenn dasjenige des

Silbers 107,88 ist. Nimmt man Silber zu 108,87 an und Natrium zu

22,993, dann ist Kohlenstoff 12,000. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1915,

Bd. 37, S. 95.) sm

Experimentelle anorganische Chemie und Elektrochemie im

Jahre 1915. A. Gutbier. (Ztschr. angew. Chem. 1916, Bd. 29, S. 76,

97-100, 107-112 und 120-122.) r

Eine Nachprüfung des Atomgewichts des Cadmiums. Die

elektrolytische Bestimmung des Cadmiums im Cadmiumchlorid.

G. P. Baxter und M. L. Hartmann. In dem elektrolytischen Apparat

wurde eine Quecksilberkathode verwendet. Wasserfreies Cadmium-

chlorid enthält 61,319 % Cadmium, was dem Atomgewicht 112,417

entspricht, wenn Chlor 35,457 ist. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1915 ,

Bd. 37, S. 113.)

-

sm

-
Das Atomgewicht des Cadmiums. A. Hulett und L. Quinn.

Entgegen BAXTER und HARTMANN (vergl. vorst. Ref.) fanden HULETT und

seine Mitarbeiter für das Atomgewicht des Cadmiums nach drei von ein-

ander verschiedenen Methoden den Wert 112,3. Verf. stellten durch neuere

Untersuchungen fest : 1. In den elektrolytischen Niederschlägen von

Cadmium in einer Quecksiberkathode waren keine Einschlüsse nach-

zuweisen; 2. in ihren Elektrolyten, sowie in den Waschwässern waren

nach der Elektrolyse keine Cadmiummengen mehr vorhanden ; 3. der

Säuregrad bei der Elektrolyse war kein übermäßig hoher. Die über-

einstimmenden Resultate mehrerer Elektrolysen von reinem Cadmium-

sulfat bestätigen diese Angaben. Cadmiumchlorid läßt sich in einem

Quarzrohr, wenn man in einer luftfreien Chlorwasserstoffatmosphäre

arbeitet, ohne Verlust schmelzen, im Platinrohr und in einem Sauerstoff

enthaltenen Gasstrom erhält man Platinverluste. (Journ . Amer. Chem.

Soc. 1915, Bd. 37, S. 1997-2000.) pu

Das Atomgewicht des Cadmiums. Oechsner de Coninck und

Zur Thermodynamik des Wasserdampfes. Rudolf Plank. (Ztschr. Gérard. (Chem.-Ztg. 1916, S. 262.)

Ver. d. Ing. 1916, Bd. 60, S. 187-193 und 213-217.) r

Die Wirkung zwischen Wasserstoff und Chlor unter dem Ein-

fluß von a-Teilchen. H. S. Taylor. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1915,

Bd. 37, S. 24.) sm

Dichtigkeiten und Dissoziationsgrade der gesättigten Dämpfe

der Ammoniumhalogenide und die bezüglichen thermischen Daten.

A. Smith und R. H. Lombard. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1915,

Bd. 37, S. 38.)

-

sm

Die Wertigkeit des Stickstoffs in Ammoniumsalzen. W. A.

Noyes und R. S. Potter. Die spezifischen Drehungen einiger

Aminoderivate der Camphersäure stimmen damit überein, daß jene

Aminosäuren, die cyclische Salze mit 5-wertigem Stickstoff und einem

6-atomigen Ring zu bilden vermögen, Salze von der allgemeinen Formel

R(NH3)COO in wässriger Lösung ergeben. Aminosäuren, die bei der

Bildung eines cyclischen Salzes einen 7- atomigen Ring geben würden,

dürften in Lösungen als Verbindungen der Formel R(NH2)CO₂H vor-

handen sein. Diese Beziehungen beweisen deutlich, daß der Stickstoff

in Ammoniumsalzen tatsächlich fünfwertig ist, und daß der Wasserstoff

der Säure sich mit dem Stickstoff verbindet. (Journ. Amer. Chem. Soc.

1915, Bd. 37, S. 189.) sm

Über die Reduktion der Oxyde des Antimons und des Wismuts

durch ihre Sulfide. W. R. Schoeller. Antimontetroxyd reagiert

durch sein aktives Sauerstoffatom mit dem Sulfid gerade unterhalb des

Schmelzpunktes ihres Gemisches, indem Schwefeldioxyd entweicht und

Trioxyd entsteht. Schmilzt man Antimontrioxyd und Antimonsulfid in

Kohlendioxydgas miteinander, so erhält man Antimon und Schwefel-

dioxyd. Ferner zeigt Verf., daß Wismutsulfid mit dem Oxyd leicht

reagiert und zwar in Kohlendioxydgas oder in einem Tiegel unter

einer Salzschicht; hierbei entweicht Schwefeldioxyd , und metallisches

Wismut bleibt zurück. (Journ. Soc. Chem. Ind. 1915 , Bd . 34 , S. 6.) sm

Über den Umfang der Reduktion des Quecksilberchlorids durch

Natriumformiat. G. A. Linhart. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1915,

Bd. 37, S. 70.) sm

Das Strahlungsvermögen der Metalle und Oxyde. IV. Eisen-

oxyd. George K. Burgess und Paul D. Foote. (Bull. Bur. Standards

1915, S. 83-89.)

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 305.

r

Dichte- und Leitfähigkeitsbestimmungen an geschmolzenen

Silberhaloiden. R. Lorenz, A. Höchberg und A. Liebmann.

(Ztschr. anorg. Chem. 1916, Bd. 94, S. 288, 301 , 305, 317.) r

Über das Zustandsdiagramm der Hg-TI - Legierungen. G. D.

Roos. (Ztschr. anorg. Chem. 1916, Bd. 94, S. 329-370.) r

Die Elektrolyse von Lösungen der seltenen Erden. L. M.

Dennis und B. J. Lemon. Beschrieben wird die Abscheidung des

Lanthans von den anderen Erden der Didymgruppe, ferner die Trennung

des Lanthans vom Praseodym sowie die fraktionelle Elektrolyse der

Erden aus Xenotim, schließlich die Trennung des Erbiums vom Yttrium.

Kathode war Quecksilber in einem Glasgefäß, Anode ein Stück Platin-

draht von 0,76 mm Durchmesser. Die wässrige Lösung der seltenen

Erden wurde auf das Quecksilber gegossen und dieses durch Einblasen

von Luft stark bewegt. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 131.) sm

Die Elektrolyse von Lösungen der seltenen Erden. II. L. M.

Dennis und P. A. van der Meulen. (Ztschr. anorg. Chem. 1915,

Bd. 93, S. 342-356.)

Über das Osmiumdioxyd. Hans Rathsburg. Druck von Thomas

& Hubert. Weida i. Th. 1915.

Zur Kenntnis des Atomgewichtes des Urans. O. Hönigschmid

und St. Horovitz. (Chem.-Ztg. 1916, S. 150.)

-

= 7: 6

Über Natriumniobate und das Atomgewicht des Niobs. F. Smith

und K. van Hagen. In der allgemeinen Formel für Natriumniobate

x.Na2O.y.Nb2O5.z.H2O wechselt das Verhältnis x: y von 4 bis 0,25.

Verf. berichten über die Salze , in denen das Verhältnis x :y

und 1 : 1 beträgt. 7. NagO.6.Nb2O5.31.H2O schmilzt selbst bei 1000° C.

nicht und scheint nach dem Glühen unlöslich in Wasser zu sein,

spaltet aber einen Teil seines Alkalis ab und geht in das 1 : 1 - Salz über,

entsprechend der Gleichung: 7Na2O.6.Nb2O5 12 NaNbO3 +Na2O.

Ein Überschuß an Alkali scheint für die Bildung des 7 : 6 - Salzes er-

forderlich zu sein. Überläßt man die Mutterlauge des 7 : 6 - Salzes der

freiwilligen Verdunstung, so erhält man nach mehreren Wochen

Krystalle des 1 : 1 - Salzes, das mit 7.H2O krystallisiert. Das Atomgewicht

des Niobs wurde aus dem Verhältnis NaNbO3 :NaCl zu 93,13 gefunden,

beträchtlich niedriger als der bisher mit 93,50 angegebene Wert. Die

Bestimmung des Atomgewichtes fand unter Verwendung von Sulfurmono-

chlorid statt. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37 , S. 1783-1797.) pu
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Die Bedeutung des Petroläthers für den Nachweis von Typhus-

und Paratyphusbazillen im Stuhl. H. C. Hall. Das Verfahren

von BIERAST wurde durch Versuche mit Reinkulturen wie mit Stuhl-

proben als zweckmäßig erwiesen. Der Zeitaufwand läßt sich durch

Benutzung einer Schüttelmaschine beträchtlich verringern. Zweckmäßig

sind nur Stuhlmengen von Erbsen- bis Nußgröße zu verwenden. Die

hemmende Wirkung des Petroläthers gegenüber Bacterium coli macht

sich schon nach 1/2-stündigem Schütteln und folgendem 1-2-stündigem

Stehen sehr intensiv geltend, gegen Typhus selbst nach 2--3-stündigem

Schütteln nur wenig. Die aus so behandelten Stuhlproben gefertigten

Platten gestatten die Diagnose schon nach 16-20-stündigem Aufent-

halt im Brutschrank. Für die Diagnose von Paradysenterie und Cholera

ist das Verfahren nicht verwendbar. Der gewöhnliche Petroläther vom

Sdp. unter 50 ° C. war am geeignetsten. Mit der Höhe des Siedepunktes

nahm die Wirksamkeit der Petroleumdestillate sowohl , wie der zur

Untersuchung herangezogenen reinen Paraffine ab. Benzol und einige

Derivate desselben blieben ohne Wirkung auf Bacterium coli. (Berl.

klin. Wochenschr. 1915, Bd. 52, S. 1326.)
sp

Zur mikroskopischen Untersuchung der Rückenmarksflüssigkeit.

Alter. (D. med. Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S. 1430.) sp

Die

Biologischer Nachweis proteinogener Amine in Organextrakten

und Körperflüssigkeiten. M. Guggenheim und Wilh. Löffler.

Eine größere Anzahl proteinogener Amine und verwandter Substanzen

erwiesen sich an überlebenden Meerschweinchenherzen wirksam.

minimal wirksamenDosenwarenfolgende: B-Imidazoläthylamin 0,000025g,

p-Oxyphenyläthylamin 0,001 g, Phenyläthylaminchlorhydrat 0,005 g,

Isoamylaminchlorhydrat 0,005 g, Indoläthylaminchlorhydrat 0,002 g,

Suprareninhydrochloricum 0,00001 g, Cholinbromhydrat 0,000001 g usw.

Wirksam waren ferner in Dosen von 0,1-0,01 g Alkalisalze der höheren

Fettsäuren, gallensaure Salze, Oxalate, Citrate ; in Dosen von 0,05-0,01 g

wirkten Indol , Phenol , Kresol , Guajacol , Nag HPO4 , Tyrosol. Un-

wirksam waren eine große Anzahl von Stoffen , so insbesondere alle

aliphatischen Aminosäuren, Cadaverin usw., Glucose, Lecithin. (Biochem.

Ztschr. 1916, Bd. 72, S. 305-324.)

Das Schicksal proteinogener Amine im Tierkörper. M. Guggen-

heim und Wilh. Löffler. Die Amine Isoamylamin , Phenyläthyl-
Die Amine Isoamylamin , Phenyläthyl-

amin, p-Oxyphenyläthylamin, Indoläthylamin, ß-Imidazoläthylamin werden

im Organismus entgiftet. Diese Entgiftung erfolgt nicht durch Kupp-

lung, sondern durch Desamidierung und Oxydation. Als Endprodukte

entstehen Carbonsäuren mit gleich viel C-Atomen, d. h. Valeriansäure,

Phenylessigsäure , p-Oxyphenylessigsäure und Indolessigsäure.

Zwischenprodukte treten die entsprechenden Alkohole auf. (Biochem.

Ztschr. 1916, Bd. 72, S. 325-350.) ae

Als

Über die Anwesenheit histidinartiger Substanzen in der Speichel-

drüse (Hinterlappen). T. B. Aldrich. (Journ . Amer. Chem. Soc.

1915, Bd. 37 , S. 203.) sm

Grünfärbung der Frauenmilch nach Genuß von Tierleber.

E. Feer. Die Grünfärbung wird hervorgerufen durch ein Derivat

des Gallenfarbstoffes, das aber die gewöhnlichen Reaktionen auf Gallen-

farbstoff nicht mehr gibt. (Biochem. Ztschr. 1916, Bd . 72 , S. 378.) ae

Der Einfluß der Temperatur und der Gifte auf Enzymwirkung,

Gärung und Wachstum. Otto Rahn. Gifte beschleunigen sowohl

Enzymwirkung wie Enzymzerfall , den letzteren mehr als den ersteren.

Infolgedessen verschiebt sich die stärkste Enzymtätigkeit mit der Zeit

von den großen Giftmengen zu den kleinsten. Bei der Gärung durch

lebende Zellen kann der Enzymzerfall, wenn er nicht zu groß ist, wieder

ersetzt werden. (Biochem. Ztschr. 1916, Bd. 72, S. 351-377.)

-

ae

Wasserstoffionenkonzentration und natürliche Immunität der

Pflanzen. R. J. Wagner. (Zentralbl. Bakteriol. 1916, [ II ] , Bd. 44 , S. 708.) sp

Der Gesamtgehalt an Aminostickstoff in den Samenpflanzen der

Alaska-Erbsen. Th. G. Thompson. (Journ . Amer. Chem. Soc. 1915,

Bd. 37, S. 230.) sm

Über den Einfluß anorganischer Salze auf das Wachstum

der Aktinomyceten. F. Münter. (Zentralbl. Bakteriol . 1916, [II ] ,

Bd. 44, S. 673.) sp

Die Wirkung gewisser organischer Verbindungen auf Weizen-

pflanzen im Erdboden. Vorläufige Mitteilung. F. W. Upson und

A. R. Powell. (Journ. Ind. Eng. Chem. 1915, Bd. 7, S. 420.) sm

Die aufbauenden Eigenschaften der Erdböden. R. O. E. Davis.

(Journ. Ind. Eng. Chem. 1915, Bd. 7, S. 422.) sm

Lithium in der Erde. L. A. Steinkoenig. (Journ. Ind. Eng.

Chem. 1915, Bd. 7, S. 425.) sm

―

Nährböden für die Plattenmethode zur Zählung von Boden-

bakterien. H. J. Conn. Es gibt bisher keinen Nährboden , der

allen Ansprüchen gerecht wird , sowohl die größtmögliche Zahl von

Bakterien zur Entwicklung gelangen zu lassen, als auch eine qualitative

Unterscheidung und leichte Isolierung der einzelnen Arten zu ermöglichen,

dabei durch bestimmte chemische Zusammensetzung auch quantitative

vergleichende Untersuchungen an verschiedenen Arten zu gestatten.

Den letzten Vorteil bietet ein Asparaginatagar, bestehend aus destilliertem

Wasser 1000, Agar 12,0, asparaginsaurem Natrium 1,0, Dextrose 1,0,

MgSO4 0,2, NHÃН¿PО 1,5 , CaCl2 0,1 , KCl 0,1 und einer Spur FeCl3.

Er gestattet, ebenso wie die bisher für Bodenuntersuchung angegebenen

Agarnährboden, außer dem von FISCHER, einige Unterschiede im Aus-

sehen der verschiedenen Bakterienarten. In dieser Beziehung stehen

sie aber alle einer Bodenextraktgelatine nach. Zu deren Bereitung

werden 100 g Bodenextrakt, durch 1/2-stündiges Kochen von Boden

mit dem gleichen Gewicht destillierten Wassers gewonnen, mit 900 g

destilliertem Wasser, 120 g Gelatine und 1 g Dextrose vermischt. Die

darauf durch verschiedene Bakterientypen gebildeten Kolonien sind im

Aussehen gut unterscheidbar; auch gehen wesentlich mehr Kolonien

darauf an als auf den andern Nährböden. Übrigens ist der Boden-

extrakt nicht unbedingt erforderlich ; vielmehr werden praktisch ebenso

gute Ergebnisse bei Ersatz desselben durch Leitungswasser und nur

unwesentlich schlechtere bei Ersatz durch destilliertes Wasser erhalten.

(Zentralbl . Bakteriol . 1916. [ II] , Bd. 44, S. 719.)

Eine neue Methode zur mechanischen Bodenanalyse.

Odén. (Intern. Mitt. Bodenkunde 1915, Bd. 5, S. 257-311 .)

sp

Sven

rl

Beziehungen zwischen Wasser und Boden. H. Fischer.

Für die Beurteilung der Fruchtbarkeit eines Teichbodens bezw. der

Produktionsfähigkeit des Teiches hat die Analyse des Teichwassers den

Wert einer pflanzenphysiologischen Bodenanalyse. (Intern. Mitt. Bodenk.

1915 , Bd. 5 , S. 517-576.)
rl

Über Boden-Preßsäfte. E. Ramann, S. März und H. Bauer. —

Die Analyse des durch Auspressen unter hohem Druck (300 at und höher)

aus ton- und humushaltigen Böden mit mittlerem Wassergehalte erhaltenen

Preßsaftes bietet einen neuen Weg zur Lösung von Fragen der Bodenkunde

und der Pflanzenernährung. (Int. Mitt. Bodenk. 1916, Bd. 6, S. 1—26.) rl

Behebung der Bodenmüdigkeit und Erhöhung der Ertrags-

fähigkeit von Ackerböden. Chemische Fabriken Dr. Kurt Albert

und Dr. Ludwig Berend. Die sogenannte Bodenmüdigkeit der

Ackerböden hat nach neueren Forschungen ihre Ursache in den Lebens-

verhältnissen der verschiedenen Bodenbakterien, welche durch den Ein-

fluß gewisser Bakteriengifte zweckentsprechend geregelt werden können .

Die in Frage kommenden Gifte waren aber bisher zu teuer und schwer zu

handhaben. Es wurde nun gefunden, daß man derartige in der Wirkung

bekannte Gifte , wie Toluol , Tetrachlorkohlenstoff, Teeröle , Phenole,

Schwefelkohlenstoffusw., welche nur in außerordentlich starkerVerdünnung

dem Boden einverleibt werden dürfen , auf einfache und billige Weise

mit Wasser emulgieren kann, wenn man sie mit der in großen Mengen

fast kostenlos zur Verfügung stehenden Sulfitzellstoffablauge im ein-

gedickten Zustande innig verrührt, wobei die baktericiden und düngenden

Eigenschaften dieses Abfallmaterials die Wirkung auf die Bakterienflora

und den Boden erheblich erhöhen. Die mittels der Sulfitzellstoffablauge

hergestellten Emulsionsmassen sollen eine außerordentliche innige Ver-

teilung der zu emulgierenden Substanz zeigen, sich sehr hochwertig

herstellen lassen und gleichzeitig die Möglichkeit bieten, mit Formaldehyd,

Salzen der verschiedensten Art, Gerbstoffen und anderen Stoffen ver-

arbeitet zu werden, ohne daß ein Zerfall der Emulsionsmischung ein-

tritt. Dies gestattet auch die gleichzeitige Anwendung von Nährsalzen

neben den zu desinfizierenden Stoffen. Die Sulfitcelluloseablauge soll

auch die Eigenschaft haben, als Reizmittel für die dem Boden wertvollen

Mikroorganismen zu wirken und letztere zu intensiverer Lebenstätigkeit

anzuregen. Es können auch geeignete Bakterien oder Pilzkulturen

gleichzeitig in den wässrigen Lösungen verteilt zur Infektion des be-

treffenden Ackerbodens und daneben auch Mittel zur Vertilgung der

Schädlinge Verwendung finden. So kann man z. B. hochwertige

Schwefelkohlenstoffemulsionen mit Zusatz von Nicotin oder Kupfer-

kalkbrühe oder Schwefel bei der Weinbergbehandlung benutzen. (D.R.P.

294017 vom 25. März 1914.) i

Der Hanfbau und seine Bedeutung für die Moorkultur. Augstin.

- Störmer. (Chem.- Ztg. 1916, S. 288.)

Über schwer ausrottbare Fehler bei der Kultivierung von

Mooren. Tacke. (Chem.-Ztg. 1916, S. 288.)

Besondere Erfahrungen auf dem Gebiete der Niederungsmoor-

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 325, kultur. Freckmann. (Chem.-Ztg. 1916, S. 288.)
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7. Nahrungs- und Genußmittel. Futtermittel. Gerichtliche Chemie.")

---

Weich-, Wasch- und Steinauslesevorrichtung für Getreide,

Körner und Hülsenfrüchte, bei welcher das Wasser im Gegenstrom

zum Waschgut geführt wird. Hermann Winde, Berlin. Die Ein-

richtung des Hauptpatentes 289 838 ist hier dahin abgeändert, daß die

im kegelförmigen Wasserzuführungskanal angeordneten Leitschaufeln

beweglich und verstellbar sind, um die Schrägstellung verändern zu

können, damit der Wasserdurchfluß hinsichtlich Geschwindigkeit und

Richtung regelbar ist. (D. R. P. 293 734 vom 11. April 1915, Zus. zu

Pat. 289 838.) i

Ölheizanlage für doppelwandige Back- und Bratöfen . Firma

A. Voss sen., Hannover. (D. R. P. 293812 v. 26. Januar 1915.) i

Konservieren von Nahrungsmitteln. A. Danilevsky. Das Kon-

servierungsmittel, das sich besonders für Fische und Schaltiere eignet,

besteht aus einem Gemisch folgender Stoffe : 1-10 Gew.-T. 80 % ige

Essigsäure, die mit 95 % igem Alkohol versetzt ist, 100 Gew.-T. Wasser,

10 Gew.-T. Kochsalz und etwas Zucker oder Glycerin. (Schwed. Pat.

36771 vom 10. August 1911.) h

Herstellung von kondensierter Milch, von Milchpulver, Casein usw.

Besprechung der Analysenmethoden. R. F. Mohan. Verf. berück-

sichtigt die Verhältnisse in Kanada und gibt zunächst einen kurzen

geschichtlichen Überblick über die Herstellung kondensierter Milch, um

hierauf ihre Eigenschaften und jene der Milchprodukte, sowie die Ana-

lysenmethoden zu behandeln. Hierbei legt Verf. besonders Wert auf

die Bestimmung des Fettes, die er nach verschiedenen Methoden aus-

führt, im wesentlichen nach einer abgeänderten Methode der Äther-

extraktion und nach einer umgearbeiteten BABCOCKSchen Methode.

(Journ. Soc. Chem. Ind. 1915, Bd. 34, S. 109.)
sm

Vorrichtung zur Herstellung künstlicher Wurstdärme. Dr.

Arthur Samuel , Breslau. - Die Vorrichtung des Hauptpatentes

283 044¹) ist hier dahin abgeändert, daß der Schlauch aus der Im-

prägnierungsmasse heraus und durch einen ringförmigen Spalt einer

Abstreifvorrichtung gezogen wird, um die überschüssige Masse auf

beiden Darmseiten zu entfernen und eine gleichmäßige Imprägnierung

herbeizuführen. (D. R. P. 293 625 vom 19. Januar 1915, Zus. zu

Pat. 283 044.) i

-

Verfahren und Vorrichtung zum Anwärmen und Verdampfen

von Flüssigkeiten, insbesondere von Fruchtsäften, in durch Flieh-

kraft hervorgebrachten dünnen Schichten. Dr. Albert Redlich,Dr. Albert Redlich,

Wien. Die Flüssigkeit wird auf dampfbeheizte Hohlkörper gebracht

oder gespritzt und in dünner Schicht über sie weggezogen. Dabei

wird auch das Kondenswasser in den geschlossenen Heizkörpern in

dünner Schicht ausgebreitet und rasch an ihrer Umfläche ausgeschleudert.

Die Abbildung zeigt in senkrechtem Schnitt eine Vorrichtung zur Aus.

führung des Verfahrens. Im Boden eines allseits geschlossenen Ge-

häuses a ist ein Lager für eine lotrechte Welle b vorgesehen, welche

ha

a

den Deckel des Ge-

häuses durchsetzt, und

deren oberes Ende in

einer Kappe c gelagert

ist. An der Hohlwelle,

welche mittels Scheibe d

und Riemens e ange-

trieben wird, sitzen in

kleinen Abständen über-

einanderhohle scheiben-

förmige Heizelementeƒ,

deren Innenraum mit

dem Hohlraum der

Welle bei g in freier

Verbindung steht, so

daß in die Hohlwelle

z eingeleiteter Dampf in

die Scheiben eintritt. Das

sich im Innern der

scheibenförmigen Ele-

m mente ausscheidende

Kondenswasser wird bei

ihrer Drehung an ihren

Rand geschleudert und

gelangt dort in über-

einanderstehende Rohr-

stutzen h, welche die Deckelplatte eines jeden Heizelementes mit der

Bodenplatte des nächsthöheren verbinden. Von der Deckelplatte des

¹) Ebenda 1915, S. 125.*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 333.
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obersten Elementes ragt ein gekrümmtes Rohr i empor, in welches

das gesamte Kondenswasser aus sämtlichen Elementen steigt, um in

eine an der Innenwandung des Gehäuses a angebrachte Ringrinne j

zu fließen, aus der es durch eine Öffnung j¹ nach außen abläuft. Der

Abschluß des Dampfes in der Hohlwelle und in den scheibenförmigen

Heizelementen erfolgt entweder durch das in den Rohrstutzen h und

in dem Rohre i stehende Kondenswasser oder mittels eines Sicherheits-

ventiles k. An dem Gehäuse a ist außen eine Tasche oder Kammer /

angebracht, in welche bei m der Saft eingeleitet wird. Durch Düsen n

wird er auf die Ober- und Unterseite der umlaufenden Heizelemente

nach deren Mitte hin gespritzt. Wegen der Fliehkraft werden die auf

den Elementen sich bildenden Saftschichten zu gleichmäßig dünnen

Schichten ausgebreitet, gegen den Rand der Scheiben getrieben und

an die Gehäusewand geschleudert. Der konzentrierte Saft sammelt sich

auf dem Boden des Gehäuses a und verläßt dieses bei o, während der

Brüden durch das Rohr p abzieht. (D. R. P. 294083 v. 13. April 1915.) i

Bierana'yse mittels des Zeiss schen Eintauchrefraktometers. P.

Lehmann und J. Gerum. (Ztschr. Unters. Nahr.- u. Genußm. 1916,

Bd. 31 , S. 184.) kt

---

Verfahren zum Glasieren gewölbter runder Lebkuchen mittels

an einer umlaufenden Scheibe drehbar gelagerter Arme. Karl

Weigmann. Nürnberg. Der von der Scheibe im Kreise geführte

Lebkuchen wird unter ständigem Drehen um seine eigene Achse

so durch die Glasurmasse geführt, daß er zuerst in der Nähe seines

Scheitels mit der Glasurmasse in Berührung kommt und mit seinem

jeweils vordersten Randpunkt nur bis zur Oberfläche der Glasurmasse

sich senkt. (D. R. P. 293924 vom 20. Juni 1914.)

----

i

Verfahren zur Verminderung des Nicotingehaltes des Tabaks.

Wilhelm Kraus, Charlottenburg. Die bisherigen Entnicotinisierungs-

verfahren sollen den Mangel aufweisen, daß zugleich mit der Ent-

nicotinisierung eine ungünstige Beeinflussung des Aromas und des

Geschmackes der behandelten Tabake oder Tabakfabrikate eintritt. Auch

sollen sie für den Gebrauch in der Praxis zu umständlich sein. Vor-

liegendes Verfahren soll diese Mängel vermeiden und besonders auf

Rohstoffe zu Rauch- und Zigarrentabaken sowie auf Schnupftabake

anwendbar sein. Die Rohstoffe gelangen in einen durch Wasserdampf

oder elektrischen Strom heizbaren Vakuumschrank, von der Art, wie

sie zum Trocknen von Dörrgemüsen im Gebrauch ist. Man evakuiert

nach Beschickung des Schrankes mit den Tabakblättern ungefähr 1/2 Std. ,

wobei man die Temperatur gleichmäßig auf 25-30 ° C. hält. Sodann

läßt man durch Öffnen eines am Schrank angebrachten Ventiles aus

einem Behälter unter Erhaltung des ursprünglichen Vakuums und der

genannten Temperatur gesättigtes, 1 % salpetersauren Kalk gelöst ent-

haltendes Kalkwasser einfließen und etwa 30 Min. auf den Tabak ein-

wirken. Das Kalkwasser soll auf die im Tabak enthaltenen Amino-

verbindungen und die vorhandenen Nicotinsalze einwirken, ohne die

Aromastoffe zu zerstören. Der Zusatz von salpetersaurem Kalk wirkt

dem Auslaugen der das Aroma und den Geschmack der Tabakblätter

günstig beeinflussenden organischen Säuren und Harze entgegen und

begünstigt gleichzeitig die vollständige Verbrennung der Tabakfabrikate

beim späteren Rauchen. Durch die Einwirkung des Kalkwassers wird

neben freiem Nicotin auch Ammoniak entbunden. Beide Stoffe werden

unter der vereinigten Einwirkung des Vakuums und der Wärme teil-

weise abgeführt. Nach einiger Zeit wird das Vakuum aufgehoben und

das Kalkwasser abgelassen. Nun wird neuerdings evakuiert und aus

einem zweiten Behälter eine 0,5 %ige Lösung von Formaldehyd in den

Schrank eingelassen, welche etwa 5 Min. lang mit dem Tabak in Be-

rührung bleibt, um den vom Tabak noch festgehaltenen Rest des

Ammoniaks zu binden. Der Tabak wird nun aus dem Vakuumschrank

entnommen und in die Trockenstube gebracht, wo er bei 40 ° C. voll-

ständig getrocknet wird, nachdem er vorher, wenn es sich um Zigarren-

tabake handelt, entrippt wurde. Bei diesem Trockenprozeß entweicht

der noch zurückgehaltene Rest des freigemachten Nicotins mit den

Wasserdämpfen. Man kann nach diesem Verfahren leicht 40-50 %

des vorhandenen Nicotins entfernen, bei voller Erhaltung des Rauch-

aromas und Verbesserung des Brandes. Durch Wiederholung des Ver-

fahrens kann man die Menge des entzogenen Nicotins noch steigern.

(D. R. P. 293921 vom 10. Januar 1915.) i

Herstellung von Viehfutter und Dünger aus Tang und Algen.

K. Torfason. Der Tang oder die Algen werden unzerteilt in eine

rotierende Trommel gebracht und durch die warmen Verbrennungs-

produkte eines Koksofens z. T. getrocknet. Darnach werden die Pflanzen

gemahlen und in der Trommel getrocknet, mit gepreßtem Bodensatz

von Tran gemischt, erneut getrocknet und schließlich gepreßt. (Dän.

Pat. 19718 vom 21. März 1914.) h
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8. Bakteriologie. Desinfektion.")

-
Herstellung eines Desinfektionsmittels. K. H. Cederberg.

Einem Desinfektionsmittel, das Phenole, Terpene oder Derivate der-

selben, wie z. B. Eucalyptol, Campher oder Menthol, enthält, in jedem

Falle in chemischer Verbindung mit Talg, werden aliphatische Ester

einwertiger Alkohole zugegeben. (Schwed. Pat. 37 790 v. 8. Juni 1911.) h

Vorrichtung zur Abgabe verschiedener desinfizierender Flüssig

keitsarten in verschiedenen Mengen. Michael Lemmel u. Philipp

Hof, Straßburg-Neudorf i. Els. (D. R. P. 294076 vom 23. Juli 1914, Zus.

zu Pat. 275802.) i

-

Raumes mit den entwickelten Dämpfen erreicht werden. Ein Metall-

zylinder D wird auf den Brennerkopf eines üblichen Rundbrenners

aufgesetzt und dient zugleich als Schornstein des Brenners sowie als

Flammrohr für einen Ringraum A, welcher das Rohr D konzentrisch

umgibt. Dieser Ringraum ist mit Verteilstücken aus einem feuerfesten,

porösen Stoff, beispielsweise Carborundum, gefüllt. Seine obere Öffnung

wird durch eine Siebplatte A¹ verschlossen. Der

Ringraum ist von einem zweiten konzentrischen

Ringraum B umgeben, welcher zur Aufnahme

der Desinfektionsflüssigkeit bis zu dem Zeitpunkt

dient, in dem die Verteilstücke ausreichend er-

hitzt sind, und mit dem Ringraum A durch eine

mit einem Hahn versehene Leitung C verbunden

ist. Die Vorrichtung wird in der Weise benutzt,

daß nach Füllung des Ringraumes B der Brenner

entzündet wird. Nachdem durch die den Heiz-

Dampfdesinfektion großer Räume. G. Seiffert. Baracken

können durch Einleitung von gespanntem Lokomobilendampf gleich-

mäßig auf durchschnittlich 60 ° C. erwärmt werden, falls sie in Boden-

höhe erfolgt. Eine mindestens vierstündige Einwirkung des Dampfes

vermag dann Läuse, Nissen und weniger widerstandsfähige Mikro-

organismen, wie die Keime von Typhus, Paratyphus, Cholera und Ruhr,

abzutöten, nicht aber resistente Bakterienarten und Sporen. Für prak- zylinder D durchströmenden Verbrennungsgase

tische Zwecke kann wohl im allgemeinen diese beschränkte Desinfektion

großer Räume als ausreichend angesehen werden. (Arch. Hyg. 1915,

Bd. 85, S. 41.)

—

sp

Desinfektionsofen. Rudolf Gärtner. Eine rationelle Des-

infektion von Wäsche und Kleidern läßt sich nur in einem eigens für

diesen Zweck konstruierten Ofen erreichen, der mit Gewißheit Tempe-

raturen von 100-120 ° C. erzeugt und längere Zeit hindurch konstant

erhält ; die Erwärmung soll nicht nur durch Zufuhr von heißer Luft,

sondern auch durch direkte Erwärmung des Bodens und der Wände

erfolgen. Verf. beschreibt einen solchen von ihm konstruierten Des-

infektionsofen, der zum Abtöten von Ungeziefer dient. (Feuerungs-

technik 1915, Bd. 4, S. 29-30.)

――

rl

Desinfektions - Vorrichtung. Akt. - Ges. für Metallwaren-

Industrie. Die Abbildung zeigt die Vorrichtung in einem senk-

rechten Schnitt. Außer einer äußerst vollkommenen Verdampfung der

Desinfektionsflüssigkeit soll ein selbsttätiges Anfüllen des umgebenden

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 334.

--

-

R

B'

der letzteren und im Anschluß daran der Ring-

raum A und die in ihm enthaltenen Verteilstücke

auf die erforderliche Temperatur gebracht sind,

wird die Desinfektionsflüssigkeit durch die Lei-

tung C in den Vergaserraum A allmählich über-

geführt. Im unteren Teile des Vergaserraumes

erfolgt die Verdampfung des Desinfektionsmittels.

Der erzeugte Dampf wird beim Aufsteigen zwischen den Verteilskörpern

weiter erhitzt , so daß aus dem Sieb A¹ überhitzter Dampf ausströmt,

welcher sofort von dem aus dem Heizzylinder D kommenden Brenn-

gasen mitgerissen und mit großer Geschwindigkeit in den umgebenden

Raum verteilt wird. Infolgedessen wird ermöglicht, auch große Räu-

me schnell und gleichmäßig mit dem Dampfstrom anzufüllen. Das in

den Heizzylinder von oben eingesetzte Sieb soll verhindern, daß brenn-

bare Dämpfe sich an den vom Brenner kommenden Gasen entzünden.

(D. R. P. 294043 vom 27. Juni 1915.)

9. Pharmazie. Pharmazeutische Präparate. ")

Wiederholte Benutzung von Bakteriennährböden und Ersatz

von Fleischextrakt durch Pflanzenextrakte. Die Verwertbarkeit

der konservierten Nährböden für den Feldgebrauch (nach Uhlen-

huth und Messerschmidt). F. Guth. Für die Regenerierung ge-

wisser Spezialnährböden zu wiederholtem Gebrauche werden genaue

Vorschriften gegeben. Prüfung verschiedener Pflanzenextrakte als

Ersatzmittel für Fleischextrakt ergab die besten Resultate bei Extrakten

aus Bohnen und besonders Sojabohnen. Solche Extrakte sollen zu

geeigneter Zeit als Legumin - Pflanzenextrakt« von E. MERCK in den

Handel gebracht werden. Der von HIRSCHBRUCH und DIEHL empfohlene

Ochsena-Extrakt kann als vollwertiger Ersatz für LIEBIGS Fleischextrakt

nicht anerkannt werden. Die nach UHLENHUTH und MESSERSCHMIDT

fabrikmäßig hergestellten Nährböden sind den im Laboratorium ge-

wonnenen gleichwertig. (D. med. Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S. 1544.) sp

Die wichtigsten neuen Arzneimittel des Jahres 1915. F. Zernik.

(Ztschr. angew. Chem. 1916, Bd. 29, S. 89-92.)

-

r

Über die physiologischen Grundlagen der Blutstillung und

ein neues Blutstillungsmittel (Thrombosin). L. Hirschfeld und

R. Klinger. - Eine rationelle Blutstillungsmethode muß in erster

Linie darauf ausgehen, die Bildung von Thrombin zu verstärken. Von

den hierfür erforderlichen Bestandteilen kommt das Serozym für eine

Zufuhr vorläufig nicht in Betracht, wohl aber sterile Zytozymlösung.

Sehr brauchbare Zytozyme bilden von Verf. und E. HERZFELD ge-

wonnene Vereinigungen von Lipoiden mit gerinnungsaktiven Eiweiß-

abbauprodukten. Diese werden unter der Bezeichnung »Thrombosin<<

hergestellt, und als sterile Lösungen in Ampullen von je 5 ccm ab-

gegeben. (D. med. Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S. 1542.) sp

Darstellungeines Bismethylaminotetraminoarsenobenzols. Farb-

werke vorm. Meister Lucius&Brüning. An Stelle von p- Dimethyl-

anilinarsenoxyd des D. R. P. 285 572¹) und 286 6672) werden andere

Arsenderivate des Dimethylanilins, die bei der Oxydation p-Dimethyl-

anilinarsinsäure liefern, oder die p-Dimethylanilinarsinsäure selbst ver-

wendet. (D. R. P. 293842 vom 15. Okt. 1912, Zus. zu Pat. 285572.) r

Darstellung einer Oxyphenylchinolindicarbonsäure. Farbwerke

vorm. Meister Lucius & Brüning. Man kondensiert Anilin mit

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 334.

-

Brenztraubensäure und p-Aldehydosalicylsäure (OH : CHO : COOH

1 : 4 : 2) bezw. Isatinsäure mit Acetosalicylsäure (OH : COCH : COOH

1 : 4 : 2). (D. R. P. 293467 vom 20. Februar 1914.)

i

r

=

*

Darstellung von Oxytolylchinolindicarbonsäuren. Farbwerke

vorm. Meister Lucius & Brüning. An Stelle der Acetosalicylsäure

des D. R. P. 293 467 (vorst. Ref.) wird Aceto-o, -m- oder -p-kresotinsäure

mit Isatinsäure kondensiert. (D. R. P. 293 905 vom 14. Januar 1915.) r

-

Darstellung von Aminoderivaten der 2-Phenyl- chinolin-4-carbon-

säure und ihrer Substitutionsprodukte. Farbwerke vorm. Meister

Lucius & Brüning. Man kondensiert Monoacidylverbindungen von

Phenylendiaminen, deren Homologen oder Substitutionsprodukten mit

Benzaldehyd, dessen Homologen oder Substitutionsprodukten und Brenz-

traubensäure und verseift die so erhaltenen N-Acidylverbindungen. (D.

R. P. 294 159 vom 23. Juli 1914, Zus. zu Pat. 287 804.¹) Y

-

Über die Wirkung des Hypophysenextrakts bei Thyreosen

(Morbus Basedowii und Hyperthyreoidismus). J. Pal. Subcutan

gegebene infundibuläre Hypophysenextrakte (Pituitrin, Pituglandol und

ähnliche Präparate) sind zwar ohne merklichen Einfluß auf die normale

Schilddrüse und gewisse Strumen , wirken aber bei übermäßig ab-

scheidender Schilddrüse, Basedowkrankheit und Hyperthyreoidismus;

sie bewirken hier eine Abnahme der thyreotoxischen Symptome und

üben dadurch günstigen Einfluß auf die Kranken aus , wenn auch oft

gleichzeitig die Drüse, anscheinend infolge stärkerer Füllung der Follikel,

erheblich an Umfang zunimmt. Der mit Hypersekretion einhergehende

Schilddrüsenschwund (Jodwirkung) kann durch die subcutane Injektion

des Hypophysenextrakts aufgehalten werden. (D. med. Wochenschr.

1915, Bd. 41 , S. 1537.) sp

Misch- und Siebmaschine für pharmazeutische Betriebe. Karl

Dohmen, Cöln- Sülz. (D. R. P. 293767 vom 24. März 1914.) i

-

Die chemische Reaktionsgeschwindigkeit und die Aufbewahrung

von Arzneimitteln in „,Trockenampullen" besonders zur Verwendung

im Kriege. Th. Paul. Gewisse Arzneimittel zersetzen sich bekanntlich

auch in gut verschlossenen Gefäßen im Laufe der Zeit, d. h. es finden

in ihnen dauernd Reaktionen statt, die ihre Zusammensetzung verändern.

So wandelt sich z. B. das im Chlorkalk befindliche Calciumhypochlorit

¹) Chem.-Ztg. Repert. 1915, S. 295. ¹) Chem.-Ztg. Repert. 1915, S. 453.2) Ebenda 1915, S. 382.
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bedenkliches Zeichen, wenn diese Verfärbung bei einer höheren

Temperatur, wie z. B. die Gelbfärbung der mit Salzsäure versetzten

Morphinlösungen , bei + 120 ° C. eintritt, obwohl man beim Sterilisieren

im allgemeinen nicht so hoch zu erhitzen braucht. Wir haben keinen Grund

anzunehmen, daß eine Reaktion bei einer niedrigeren Temperatur nicht

stattfindet, wenn sie bei einer etwas höheren Temperatur sichtbare

Veränderungen hervorbringt (WILH. OSTWALD). Diese Nachteile lassen

sich nur dadurch beseitigen , daß abgemessene Mengen des festen

Arzneistoffes und des Lösungsmittels getrennt in »Trockenampullen <<

1½ nat . Gr.

414 1

Trockenampulle vor dem

Beschicken mit dem Arznei-

mittel.

1½ nat . Gr.

Abb. 3

Trockenampulle nach dem

Füllen und Abschmelzen.

Vielfach kann man sich

schon durch das Aussehen

des Arzneimittels (Krystall-

bildung, Farbe) von dessen

Güte überzeugen.

[Ca(OCI)2] in Calciumchlorat [Ca(ClO3)2 ] , H₂O₂ in Wasser und gas-

förmigen Sauerstoff um; die kolloid gelösten basischen Aluminium-

acetate des Liq. alum. acet. scheiden sich allmählich als festes Salz ab.

Da der Unterschied zwischen der Temperatur des Kellers (ungefähr

+8° bis +10° C.) und derjenigen der über der Erde gelegenen

Aufbewahrungsräume im Durchschnitt 10 ° C. beträgt, so können wir

diese Arzneimittel erfahrungsgemäß im Keller 2-3 mal länger auf

bewahren. Als typisches Beispiel für die .allmähliche Zersetzung

der in Ampullen eingeschlossenen Arzneistofflösungen kann die unter

Gelbfärbung vor sich gehende Zersetzung wässriger Morphinlösungen

dienen. Beim Erhitzen geht die Zersetzung schneller vor sich, und es

ist eine bekannte Tatsache, daß eine frisch hergestellte farblose Morphin-

lösung bereits nach der etwa eine Stunde dauernden Sterilisation im

Wasserdampf von +100 ° C. eine gelbliche Färbung zeigt, und daß

deren Intensität von der Art des Glases abhängt, aus dem das Auf-

bewahrungsgefäß hergestellt ist. Zur Aufklärung dieser Vorgänge wurden

von Verf. und DR. RAPP Versuche mit 1 und 2 %ig. wässrigen Morphin-

hydrochloridlösungen in Gefäßen aus Quarzglas, Jenenser Geräteglas

und gewöhnlichem Medizinglas bei Zimmertemperatur, +370, + 70 °

und + 100 ° C. angestellt, die zu folgenden Ergebnissen führten: Da

die Gelbfärbung, wenn auch in geringem Grade in den Gefäßen aus

Quarzglas auftritt , das von neutralen und sauer reagierenden Flüssig-

keiten weder in der Kälte noch in der Wärme merklich angegriffen

wird, so muß es sich um eine chemische Reaktion handeln, die ohne

äußere Einwirkung, allenfalls unter Einwirkung des Luftsauerstoffes,

stattfindet. Bei Zimmertemperatur ist die Geschwindigkeit dieser Zer-

setzung sehr gering. In den Gefäßen aus Jenenser Geräteglas erleidet

sie eine geringe Beschleunigung, und in denen aus gewöhnlichem

Medizinglas geht die Zersetzung erheblich schneller vor sich. Dies ist

wahrscheinlich auf eine katalytische Wirkung des bei der Zersetzung

des Glases frei werdenden Alkalis (OH'- Ionen) zurückzuführen . Die

H -lonen der Säuren und die OH'- Ionen der Basen sind typische

Katalysatoren, besonders für solche Reaktionen , die unter Wasser-

aufnahme (Hydrolyse) oder Wasserabspaltung vor sich gehen. Der-

artige Vorgänge spielen bei der Zersetzung der hier in Frage kommenden

Arzneistoffe wahrscheinlich die Hauptrolle. Auch die im destillierten

Wasser in äußerst geringen Mengen vorhandenen Verunreinigungen

können auf die chemische Reaktion der darin gelösten Stoffe außer-

ordentlich stark katalytisch beschleunigend einwirken, wie u. a. A. TITOFF

bei seinen Untersuchungen über die Oxydationsgeschwindigkeit des

Natriumsulfits (Na2SO3) durch Luftsauerstoff gezeigt hat. Auch kann

nach W. DIEKMANN die physikalische Beschaffenheit der Gefäßwände

auf die Zersetzungsgeschwindigkeit einen erheblichen Einfluß ausüben.

Beim Aufbewahren von wässrigen Alkaloidsalzlösungen kommt ferner

noch die Abscheidung der freien Basen durch das bei der Zersetzung

der Gläser sich im Laufe der Zeit immer mehr anreichernde Alkali

in Betracht. So ist z. B. im Sanitätsbericht über die Kaiserliche Schutz-

truppe in Südwestafrika während des Herero- und Hottentottenaufstandes

erwähnt, daß Morphineinspritzungen , die zugeschmolzenen Ampullen

entnommen waren, bei manchen psychischen Erregungszuständen und

bei schweren Verletzungen wenig Erfolg hatten. In Ampullen mit

Morphinhydrochloridlösung, die von der Expedition nach China zurück-

kamen, hatte sich so viel freies Morphin ausgeschieden, daß die Glas-

wandungen ganz mit kleinen Krystallen bedeckt waren. Diese und

ähnliche Beol achtungen haben dazu geführt, daß man bei der Auswahl

der Ampullengläser immer vorsichtiger zu Werke ging, und daß die

Glasfabriken besonders widerstandsfähige Glassorten zu diesem Zwecke

herstellten. Bei Prüfungen der Ampullengläser hat sich gezeigt , daß

man wohl durch zweckmäßige Auswahl der Bestandteile des Glases

dessen Angreifbarkeit durch Wasser vermindern, aber nicht vollständig

aufheben kann. Noch viel zersetzlicher als das Morphinhydrochlorid

sind u. a. die Salze von Physostigmin, Atropin, Suprarenin (Adrenalin),

Skopolamin, Homatropin, Hydrastin, organotherapeutische Präparate usw.

Sie zersetzen sich besonders beim Erwärmen in wässriger Lösung so

leicht, daß ihre Sterilisierung große Schwierigkeiten bereitet.

Der zur Haltbarmachung wässriger Arzneistofflösungen in neuer Zeit

vorgeschlagene Zusatz von sehr geringen Mengen Salzsäure vermag

die Zersetzung nicht zu verhindern ; die Zersetzungsvorgänge können

dadurch sogar katalytisch beschleunigt werden, ohne daß sich diese

Zersetzung äußerlich bemerkbar macht. Dies kann man z. B. bei Eisen-

vitriollösungen beobachten , die sich bei Berührung mit Luft schnell

färben und trüben, nach einem geringen Zusatz von verdünnter Schwefel-

säure aber klar bleiben , obwohl der Oxydationsvorgang durch die

Säure katalytisch sogar etwas beschleunigt wird. Ähnlich wie Salzsäure

sind auch andere » Schutzstoffe« wie Glycerin, Alkohol, Traubenzucker

usw. zu beurteilen ; das Nichteintreten einer Verfärbung ist an sich

noch kein Beweis dafür, daß keine Zersetzungsvorgänge stattfinden.

Umgekehrt aber, wenn eine Verfärbung eintritt, muß man auf das

Vorhandensein von Zersetzungsvorgängen schließen. Es ist auch ein

½ nat. Gr.

Abb. 4.

Flüssigkeitsampulle. Die ge-

reinigte und trocken sterili-

sierte Ampulle wird in der

üblichen Weise mit dem Lö-

sungsmittel 0,8-0.900 Koch-

salzlösung oder dest.Wasser

beschickt, durch Abschmelzen

verschlossen und im Dampf

sterilisiert.

Luft

Wa
tt
e

Zur Saugpumpe

Wasser 20-30°
nat. Gr.

A

O
Maitschlange

Abb. 2

Beschickung der Trockenampulle mit dem Arznei-

mittel. Das Arzneimittel wird in einer leicht

flüchtigen Flüssigkeit in einem bestimmten Ver-

hältnis, z. B. 1 g Morphin. hydrochloric., in 50 ccm

Weingeist gelöst , von dieser Lösung eine be-

stimmte Menge, 0,5--1 ccm, in die gereinigte und

trocken sterilisierte Trockenampulle einpipettiert,

die Flüssigkeit im Wasserbad bei niedriger Tempe-

ratur (+20° bis + 30° C.) durch Uberleiten eines

mittels Wattefilters keimfreigemachten Luftstromes

verdunstet und die Ampulle durch Abschmelzen

verschlossen.

nat. Gr.

Abb. 5.

Einbringen des Inhaltes der Flüssigkeits-

ampulle in die geöffnete Trockenampulle.

nat. Gr.

Abh. 6.

Aufsaugen der frisch bereiteten Einspritzungs-

flüssigkeit mit der Spritze. Das Aufsaugen

gelingt meist so vollständig, daß kein Tropfen

in der Ampulle zurückbleibt.

und >>Flüssigkeitsampullen « aufbewahrt werden , welche die Bereitung

der sterilen Lösungen unmittelbar vor dem Gebrauch auch im Felde,

im Lazarett wie unter freiem Himmel, ermöglichen. Die Form und

Handhabung dieser Ampullen ist aus den Abbildungen 1 bis 6 und

ihren Unterschriften ersichtlich. Die Form der Trockenampullen gestattet

es, durch energisches Schütteln auch unlösliche Stoffe in der Flüssigkeit

so fein aufzuschwemmen, daß sie mit der Spritze bequem aufgesogen

und eingespritzt werden können. Auch kolloide Lösungen lassen sich

auf diese Weise herstellen. Die beschriebenen »Trockenampullen <<

und »Flüssigkeitsampullen werden in verschiedenen Größen von der

Firma CHR. FUCHS, Glasinstrumentenfabrik, München , in den Handel

gebracht. (Münch. Med. Wochenschr. 1916, S. 1317-1321 .) oh

-
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11. Anlagen. Kraft- und Arbeitsmaschinen. Apparate.")

Auf der Grubensohle bewegte, das Baggergut, wie Ton u. dgl. ,

in wagerechten Schichten abarbeitende Baggermaschine mit Dreh-

gestell und Schüttrichter. Willy Pipereit, Gr. Gnie b. Gerdauen. --

Auf Streben des Drehgestelles ist ein Grabwerkzeug verschiebbar,

welches das Baggergut auf eine in seiner Bodenebene liegende Schaufel

wirft, die es nach erfolgter Drehung in einen breiten Planierungs-

trichter entleert, der durch Schließen seiner Bodenklappen als Sammel-

trichter dient. (D. R. P. 294233 vom 6. April 1913.)
i

Getriebe für Walzenmühlen mit zwei Mahlwalzen, von denen

die eine federnd nachgiebig gelagert ist. F. Stille , Maschinen-

fabrik, Münster i.Westf. (D. R. P. 293735 v. 30. Dezember 1915.). i

Förderer zur Überführung des Preßgutes von einer Walzen-

mühle zu einer anderen. Gustav Nicolai , Pilsen in Böhmen.

Alle Teile des Förderers bilden ein in sich zusammenhängendes Ganzes,

welches mit seinen beiden Enden an den Ständern der beiden Mühlen

befestigt wird und von ihnen wieder als Ganzes entfernt werden kann.

(D. R. P. 293771 vom 6. Mai 1915.)
i

Luftfilteranlage. K. & Th. Möller G. m. b. H. , Brackwede i . Westf.

- Zwei durch Steuerorgane verbundene Filter sind in dem Luftwege

derartig hintereinander angeordnet, daß das eine Filter zum Filtrieren

dient, während das andere durch die durchströmende erwärmte Luft

getrocknet wird. (D. R. P. 293772 vom 8. Januar 1915.)
i

Vorrichtung zum Niederschlagen von Staub durch Wasser,

welches durch Düsen im Staubabzugsrohr in den Weg des Staub-

trägers gespritzt wird. Karl Fr. Hillesheimer, Offenbach a. M.

Der Luft wird im Staubeintrittsrohr eine kreisende Bewegung erteilt.

Hinter dem Staubeintrittsrohr ist eine Reinigungskammer vorgesehen,

welche die Geschwindigkeit der kreisenden Luft verlangsamt und mittels

eines in ihrer Mitte angeordneten Spritztellers die Luft zwingt, einen

doppelten Wasserschleier zu durchdringen. (D. R. P. 293773 vom

31. Januar 1913.)
i

-

Entlüftung von Heberleitungen in Kondensationsanlagen mit

Wasserstrahl-Luftsaugern. Akt. - Ges. Brown , Boveri & Cie.,

Baden i. d. Schweiz. Die zu entlüftende Stelle der Heberleitung

wird mit einer Stelle des Diffusors des Wasserstrahl-Luftsaugers ver-

bunden, an welcher ein etwas geringerer Druck herrscht als an der

zu entlüftenden Stelle der Heberleitung. (D. R. P. 293 898 v. 10. März 1914.) i

Vorrichtung zum Antrieb der Abhebevorrichtung bei mechanisch

angetriebenen Rüttelformmaschinen für Gießereizwecke. Badische

Maschinenfabrik und Eisengießerei vorm. G. Sebold und

Sebold & Neff. Von einer einzigen Antriebswelle wird die Be-

wegung für das Rütteln sowie für das Heben und Senken der Abhebe-

vorrichtung durch eine mittels Steuerhebels einzuschaltende Reibungs-

kupplung oder dgl. abgeleitet. An der Seite der Antriebsscheibe sitzt

auf der nur in einer Richtung umlaufenden Antriebswelle eine Reib-

scheibe, mit welcher ein aus Reibrädern bestehendes und die Abhebe-

vorrichtung antreibendes Wendegetriebe durch den Steuerhebel in Ein-

griff gebracht werden kann. (D. R. P. 293 869 vom 17. Oktober 1915.) ;

Einrichtung an gußeisernen Apparatteilen , wie Sulfatofen-

deckeln , zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit gegen die Ein-

wirkung heißer Gase oder Salze. Wülfing, Dahl & Co. Akt. - Ges.

- Bei den aus Gußeisen hergestellten Sulfat- Salzsäureöfen werden

insbesondere die Deckel einer sehr hohen Temperatur und der Ein-

wirkung der bei der Umsetzung des Bisulfats zum Sulfat entstehenden

Salzsäure ausgesetzt und dadurch stark angegriffen , so daß sie unter

Unterbrechung des Betriebes ausgewechselt werden müssen. Versuche

sollen nun ergeben haben, daß schmiedeeiserne Apparatteile gegen

Angriffe heißer Gase oder trockener Salze weit widerstandsfähiger

sind als gußeiserne Stücke. Der Verwendung schmiedeeiserner Apparat-

teile steht aber der Umstand im Wege, daß diese bei hohen Tempe-

raturen sich verziehen und ihre Form verlieren. Um dieser Schwierig-

keit zu begegnen , bestehen nach dieser Erfindung die betreffenden

Apparatteile zum Teil aus Gußeisen und zum Teil aus Schmiedeeisen,

derart, daß die der Zerstörung durch heiße saure Gase oder heiße

trockene Salze ausgesetzten Gußeisenflächen mit Schmiedeeisen be-

kleidet sind. Hierdurch soll die Lebensdauer der betreffenden Apparat-

teile erheblich verlängert werden. (D. R. P. 294441 vom 25. Mai 1913.) i

-

Vorrichtung zum selbsttätigen Ausheben von Gegenständen

aus Flüssigkeitsbädern. Fritz Hörnlein , Schwäbisch Gmünd in

Württ. Die Vorrichtung besteht aus einer Wage, deren einer Arm

den Behälter für die auszuhebenden Gegenstände , und deren anderer

Arm ein Gegengewicht trägt , welcher beim Auslösen einer Sperrung

nach einer bestimmten Zeit die Gegenstände aus dem Flüssigkeitsbade

hebt. Die Zunge der Wage wird durch den Anschlagstift eines an

der Säule der Wage herabkletternden, justierbaren Gewichtes freigegeben,

welches durch ein federloses Uhrwerk angetrieben wird. (D. R. P. 293913

vom 16. März 1915.) * i

Glühkathode für Vakuumapparate, welche mit Anschlüssen

zum Hindurchsenden eines elektrischen Heizstromes versehen ist.

Siemens-Schuckert-Werke G. m. b. H., Siemensstadt bei Berlin. -

Leitungsanschlüsse für solche Ströme, welche der Glühkathode aus dem

Gasraum des Vakuumapparates zufließen, werden zwischen die An-

schlüsse für den Heizstrom gelegt, damit die Teile der so unterteilten

Glühkathode vom Heizstrom in Serie, vom Betriebsstrom des Apparates in

Parallelschaltung durchflossen werden. (D.R. P. 293759 v. 20. Juli 1915.) i

Trockenanlage, bestehend aus einem System paralleler Kammern

zum Trocknen von Ziegelwaren, Kunststeinen und Erzen mittels

Abgase von Brennöfen und Heißluft. Rudolph Witte, Osnabrück.

Quer über den Trockenkanälen sind am Anfang und am Ende je

zwei Abzugskanäle und auch in der Mitte ein Abzugskanal angeordnet,

welche durch Ventile mit jeder Kammer verbunden sind, wobei die

Endkanäle durch Schieber getrennt sind. (D. R. P. 294014 vom

18. Oktober 1912.) i

----

Kocher für flüssige Brennstoffe mit Bunsenbrenner. Ehrich

& Graetz, Berlin. Der Flüssigkeitsbehälter ist unterhalb oder in

gleicher Höhe mit dem Vergaser angeordnet, und die Zuführung der

Flüssigkeit wird aus dem drucklosen Behälter durch einen Docht be-

wirkt. (D. R. P. 293930 vom 14. Juli 1914.) i

Lötbrenner für Gas und Luft ohne Zuführung äußerer Ver-

brennungsluft zur Flamme selbst. Selas Akt. - Ges. , Berlin. - Vor

die Düse ist ein Mantel aus feuerfestem Material geschaltet, dessen der

Düse zunächst gelegener Teil so bemessen ist, daß die Geschwindigkeit

des durchtretenden Gasluftgemisch-Stromes größer ist als die Zünd-

geschwindigkeit des betreffenden Gasluftgemisches, und dessen mittlerer

Teil um so viel weiter ist, daß die Strömungsgeschwindigkeit eine Ent-

zündung des aus dem hinteren Teile austretenden Gasluftgemisches zu-

läßt. (D. R. P. 293 954 vom 30. April 1914.) i

Gasdoppelbrenner für Koch- und Heizzwecke mit zwei in-

einander geschachtelten Bunsenbrennern und mit in zwei Ebenen

übereinander angeordneten Flammenkränzen, deren unterer starke

und deren oberer schwache Gaszufuhr erhält. Friedrich Vogel,

Bünde i . Westf. Die lichte Weite des Mischraumes ist durch Hebung

und Senkung des Einsatzes am Sparbrennerdeckel gegenüber der Aus-

sparung im Brennerkelch regelbar, damit man das Mischungsverhältnis

für den Sparbrenner für gewissen Gasdruck von vornherein richtig ein-

stellen kann. (D. R. P. 293901 vom 22. März 1914.) i

-

Die Abwärmeverwertung im neuzeitlichen Kraftbetriebe.

B. Schapira. Zu den wichtigsten Anwendungen der Abwärme-

verwertung zählen die Verwertung der überschüssigen Hochofen- und

Koksofengase , die Abhitzeverwertung der Siemens- Martin- Ofen, der

Flammöfen (Pridel- und Wärmöfen), die Verwertung des Auspuff-

dampfes der intermittierend arbeitenden Fördermaschinen, Dampfhämmer,

Ventilatoren, Kompressoren usw., und endlich die Abgasverwertung bei

Gas- und Dieselmaschinen . Verf. bespricht jedes dieser Gebiete für

sich, teilweise an der Hand von typischen Konstruktionen. Bei der

Wahl der mit Hochofengas oder Koksofengas zu betreibenden Kraft-

anlage ist zu berücksichtigen, daß zwar die Großgasmaschinen bei

Vollast die 21/2fache Energiemenge der Dampfkraftanlagen bei gleichem

Wärmeverbrauch abgeben können, aber anderseits auch ihr Wirkungs-

grad viel rascher abfällt als der der Dampfkraftanlagen. Bei den Dampf-

kesselfeuerungsanlagen für Hochofen- und Koksofengase empfiehlt es

sich, die Luftzufuhr durch einen Gemischregler zu ändern , der unter

dem Einflusse des jeweiligen Gasdruckes steht. (Feuerungstechnik

1915, Bd. 4, S. 17-21 , 30-34, 45-46.) rl

Beiträge zur Frage der Erhöhung des wirtschaftlichen Wirkungs-

grades neuzeitlicher Kraftanlagen. Arnold Irinyi. (Olmotor 1915,

Bd. 4, S. 124-129.) rl

Rohrschwimmer,Dampfwasserableiter mit geschlossenem

welcher um eine wagerechte feste Drehachse hin- und herschwingt.

Lionel Rainchon , Dampremy, Belgien. An dem einen Ende des

Schwimmers ist ein senkrecht dazu stehender geschlossener Schwimmer

angeordnet. Die Bewegung dieser Schwimmer in den Endlagen wird

mittels eines über den Drehpunkt verlängerten Hebels mit Spiel auf

einen wagerecht liegenden , entlasteten Kolbenschieber mit Auslaßöffnungen

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 354.
i

übertragen. (D. R. P. 293906 vom 4. August 1914.)
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13. Brennstoffe. Feuerungen. Öfen. Generatoren. Dampfkessel.")

<<

Über die Veredlung eines billigen , massenhaft vorhandenen

Brennstoffes. C. Caspar. - Verf. will den >Braunkohlenpreßlingen

das chemisch gebundene Wasser durch Erhitzen entziehen und dadurch

ein Heiz- und Brennmaterial mit neuen, sehr wertvollen Eigenschaften

erzeugen. Als Material für die Kohlenstaubfeuerung empfiehlt er

Braunkohlenstaub, der durch staubfeines Mahlen der ihres chemisch

gebundenen Wassers beraubten Braunkohle gewonnen wird. (Feuerungs-

technik 1915, Bd. 4, S. 41-42.)

Das erstgenannte Verfahren dürfte recht umständlich und nicht ungefähr-

lich sein; noch gefährlicher ist das zweite.

-

rl

Gewinnung hochwertiger Briketts aus minderwertiger Braun-

kohle. Herbing. Die bitumenarmen und deshalb nicht ohne

Bindemittel brikettierbaren österreichischen Braunkohlen sollen sich nach

einem Verfahren von ERNST KÖHLER unter Zusatz von 10% Petroleum-

rückständen zu recht heizkräftigen Briketts verpressen lassen, die mit

etwa 7200 W. E. in ihrer durchschnittlichen Zusammensetzung einer

besseren Steinkohle gleichkommen. Die Rohkohle wird vor dem Pressen

einer partiellen Verkokung unterworfen, die soweit fortgeführt wird,

bis in dem Rückstande noch etwa 3 % Wasserstoff, bezogen auf brenn-

bare Substanz, enthalten sind. An Stelle des zu Zeiten schwer zu be-

schaffenden Petrolpechs empfiehlt Verf. die Verwendung des billigen

Zellpechs. (Feuerungstechnik 1915, Bd. 3, S. 190-191 .) rl

Verfahren zur Verarbeitung der Rückstände der Torffaser

gewinnung auf Brennstoffbriketts. Dr. Leo Ubbelohde, Karls-

ruhe i. B. Bisher ging bei der Gewinnung der Torffasern behufs

Erzeugung von Papier und Pappe der ungefähr ein Drittel der Torf-

masse ausmachende Schlamm zum größen Teil oder ganz verloren.

Um diesem Verluste vorzubeugen, entzieht man nach dieser Erfindung

dem Rohtorf bei der nassen Aufbereitung, d. h. vor der Entwässerung,

seine faserigen Bestandteile. Die hierbei ebenfalls ausgeschiedenen ver-

torften Pflanzenteilchen werden alsdann mit dem gewonnenen Schlamm

wieder vereinigt, beide Bestandteile gemeinsam entwässert und in üblicher

Weise in Briketts verwandelt. Die Entwässerung des Schlammes gelingt

bis zu dem erforderlichen Grade, wenn man die Masse auf Baumwoll-

filzbändern mittels Walzen abquetscht. Die erhaltenen Briketts sollen

einen höheren Brennwert haben und weniger Asche hinterlassen als

Braunkohlenbriketts. Die Asche soll sehr salzhaltig sein und deshalb

als Düngemittel für die Landwirtschaft Wert haben. (D. R. P. 294142

vom 9. April 1915.)
i

Neuerungen an Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe. Pradel.

(Feuerungstechnik 1915, Bd. 3, S. 157-162, 236-240.)
rl

Heizbrenner für flüssigen Brennstoff mit Preßluft oder Dampf

als Zerstäubungsmittel. Eduard Grube, Altrahlstedt. In dem Luft-

zufuhrrohr a lagert in der Mitte das Ölzuflußrohr b, welches in die

Rinne c mündet. Vor dem Zerstäuberkopf d ist der Verteilerring e ge-

lagert, durch welchen der Luftstrom gespalten wird. Ein Teil der Luft

wird dadurch gegen das in der Rinne c befindliche Ol gerichtet, um

dasselbe an der hohlen Stirnfläche des Zerstäuberkopfes d entlang bis

zur scharfen Um-

fangskante zu trei-

ben, wo es durch

den darüberstrei-

chendenLuftstrom

zerstäubt wird.

Statt daß die Ver-

teilungsstirnfläche

des Zerstäuber-

kopfes dem Luft-

strom schräg ent-

gegengerichtet ist,

kann sie auch je

nach dem Flüssigkeitsgrad des Oles rechtwinklig zur Brennachse liegen

oder schräg in der Richtung des Luftstromes verlaufen. Durch die

trichterförmige Gestaltung des Luftkanales erhält der mit niedrigem

Druck arbeitende Luftstrom an der Austrittsstelle am Zerstäuberkopf

eine erhöhte Geschwindigkeit, wodurch die Zerstäubung des Öles be-

günstigt wird. Ein sekundärer Luftstrom wird erzeugt, indem der

Drehschieber des Innentrichters die Austrittsöffnungen des Trichters

mehr oder weniger öffnet. Die Sauerstoffzufuhr zur Flamme läßt sich

deshalb auf jeden gewünschten Grad einstellen, was besonders beim

Schmelzprozeß von Wichtigkeit ist. (D. R. P. 294042 v. 30. Jan. 1915.) i

Die Feuerleitung bei einigen technischen Prozessen. P. Rohland.

Verf. zeigt, daß in vielen Fällen die Güte des Brenngutes von der

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 357.

Feuerleitung abhängig ist , so beim Kalk- und Gipsbrennen , der Her-

stellung der Ultramarine, beim Brennen des Porzellans und der Mauer-

steine, sowie beim Hochofenprozeß. (Feuerungstechnik 1915, Bd . 4,

S. 55-56.) rl

Die Messung hoher Temperaturen in der Praxis. Herm. Wilda.

- Verf. bespricht die thermoelektrischen Pyrometer (HOLDEN-D'ARSONVAL.

SIEMENS & HALSKE), die Widerstandspyrometer (SIEMENS & HALSKE,

CALLENDAR), die Wärmestrahlungspyrometer (Meylan- d'Arsonval), die

optischen Pyrometer (HOLBORN-KURLBAUM, WANNER, FÉRY), die calori-

metrischen oder Wasserpyrometer und die Schmelzpyrometer (Schmelz-

kegel). (Feuerungstechnik 1915, Bd. 3, S. 233-236, 247-249 ) rl

Mischungsverbrennung. (Gleichzeitige Verbrennung von festen und

gasflüssigen Brennstoffen.) A. Dosch. Die in manchen industriellen

Betrieben durch bestimmte Prozesse erhaltenen brennbaren Gase werden,

soweit sie in Feuerungen oder unter Kessel geleitet werden , meist

gleichzeitig mit festen Brennstoffen verbrannt, wobei das Brenngas über

den in Glut befindlichen festen Brennstoff geführt wird. Dem Gase

steht also nicht atmosphärische Luft, sondern nur die an Sauerstoff viel

ärmeren Verbrennungsgase des festen Brennstoffes zur Verfügung. Verf.

erörtert nun die Fragen, durch welche Größen man über die Art der

Verbrennung, die Höhe der durch die Abgase entstehenden Wärme-

verluste usw. Aufschluß erhält. Er stellt deshalb zunächst die Vorgänge

bei der Verbrennung fester und gasförmiger Brennstoffe klar und ver-

folgt dann diejenigen bei der gleichzeitigen Verbrennung von festem

und gasförmigem Brennstoff ; weiterhin erörtert er den Abgasverlust

bei der Verbrennung fester und gasförmiger Brennstoffe sowie bei der

Mischungsverbrennung und erläutert schließlich eine vereinfachte Be-

stimmung des Abgasverlustes bei der Mischungsverbrennung. Man

ermittelt nach der Bestimmung des Kohlensäuregehalts den Sauerstoff-

gehalt der Endverbrennungsgase und berechnet daraus das zugehörige

Gasvolumen für 1 W. E. an Hand der beigefügten Schaubilder. Unter

Berücksichtigung der spezifischen Wärme der Gase und der Tempe-

raturen der Abgase ergibt sich dann der Wärmeverlust für 1 W. E.

und damit auch in Prozenten der gesamten erzeugten Wärmemenge.

(Feuerungstechnik 1915, Bd. 4, S. 1-3, 21-23, 34-37, 42-45.) rl

Versuche am Rippenrohrvorwärmer System R. Kablitz. Kirsch.

(Feuerungstechnik 1915, Bd. 3, S. 185-189, 198-200, 213–215,

223-226.) rl

Gasgeneratoren mit Erzeugung flüssiger Schlacke. K. Voigt. —

Die Frage der zweckmäßigsten Konstruktion der Gaserzeuger mit flüssiger

Schlacke ist noch nicht endgültig gelöst. Ein solcher Generator würde

für die Vergasung von Kohlen, die eine leicht schmelzbare Asche be-

sitzen, von großer Bedeutung sein. Der Wärmeverlust durch die flüssige

Schlacke ist nicht größer, als der an unverbrannter Kohle in den Rück-

ständen bei anderen Systemen ; übrigens dürften sich gewiß auch Mittel

und Wege finden lassen, um die Hitze der flüssigen Schlacke durch

Übertragung auf Luft oder Wasser nutzbringend zu

(Feuerungstechnik 1915, Bd. 3, S. 153–154.)

verwerten.

rl

Gasgeneratoren mit Erzeugung flüssiger Schlacke. Gwosdz-

Verf. bespricht in Ergänzung der Ausführungen von K. VOIGT (vergl.

vorst. Ref.) die Gasgeneratoren von SAILLER, MASSONNAT, SERVAIS,

WÜRCH und PINTSCH. (Feuerungstechnik 1915, Bd. 3, S. 221-223.) rl

Die letzten Fortschritte auf dem Gebiete der Generatorgas-

technik. Gwosdz. Neben den gewöhnlichen Schachtgeneratoren,

deren bedeutsamster Vertreter jetzt der Drehrostgenerator ist, treten

einerseits die Gaserzeuger mit Gewinnung der Nebenprodukte und die

Hochleistungsgeneratoren, anderseits aber auch die Kraftgaserzeuger für

Kleinbetriebe mehr und mehr hervor ; insbesondere hat man sich in

letzter Zeit lebhaft mit der Ausgestaltung der Sauggasanlagen für kleinere

Leistungen befaßt, bei denen im wesentlichen Einfachheit, Dauerhaftigkeit

und Billigkeit der Anlage sowie möglichst einfache Wartung und große

Betriebssicherheit, häufig auch geringer Platzbedarf und leichtes Ge-

wicht in Betracht kommen. Verf. bespricht die Sauggaserzeuger der

GASMOTORENFABRIK DEUTZ und der Firma NIEBAUM & GUTENBERG

in Herford i. W., die Sauggaslokomobile der MASCHINENFABRIK DER

KGL. UNGARISCHEN STAATSEISENBAHNEN, den MOORE - Generator, die

Vergasungsverfahren von H. KOPPERS in Essen und der DELLWIK-

FLEISCHER WASSERGASGESELLSCHAFT in Frankfurt a. M.; ferner das

neue Verfahren zur Gewinnung von Ammoniak aus Torf, das der

WETCARBONIZING LIMITED in London durch das D. R. P. 275 091¹)

geschützt ist. Daran schließt sich die Besprechung des Drehrostgenerators

für hohe Leistungen von PINTSCH und des Generators für Braunkohlen-

briketts und Braunkohlen der Gesellschaft GASGENERATOR UND BRAUN-

¹) Chem.-Ztg. Repert. 1914, S. 376.
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Methan) bei gewöhnlichen Steinkohlen beim Methan um rund ein Drittel,

bei den schweren Kohlenwasserstoffen um einen noch viel wesentlicheren

Betrag niedriger ausfallen ; Braunkohlen dürften zum Teil etwas höhere,

Torf und Holz wenigstens inbezug auf Methan deutlich höhere Ge-

halte an Kohlenwasserstoffen ergeben. (Feuerungstechnik 1915, Bd. 3,

S. 269-272, 285-288, 295-297.) rl

--

KOHLENVERWERTUNG in Leipzig an. Weitere Neuerungen sind von

BARCH, von COUSIN und von der STETTINER CHAMOTTEFABRIK A.-G.

VORM. DIDIER angegeben worden. (Feuerungstechnik 1915, Bd. 4, S. 4.) rl

Die Maximalgehalte des Generatorgases an Kohlenwasserstoffen.

Fritz Hoffmann. Genetisch lassen sich die Bestandteile des Gene-

ratorgases einteilen in : 1. Wasserdampf, 2. Entgasungsprodukte (teerige

Bestandteile, Kohlenwasserstoffe, Wasserstoff, etwas Kohlenoxyd und

Kohlendioxyd), 3. Vergasungsprodukte (hauptsächlich Kohlenoxyd nebst

Kohlendioxyd, ferner Wasserstoff aus dem zugeführten Wasserdampf),

4. Stickstoff (vorwiegend als unvermeidlicher Ballast aus der dem Gene-

rator zugeführten Luft, zum geringen Teile auch aus dem Stickstoff-

gehalte der Kohlen stammend). Durch Undichtheit der Leitung kann

dem Generatorgase unter Umständen etwas Luft (Sauerstoff) beigemengt

sein. Die Entgasungsprodukte sind nach Menge und Art fast nur von

der Eigenart des Brennstoffs abhängig; dagegen sind die Vergasungs-

produkte wesentlich mit von der Konstruktion und der Betriebsweise

des Generators abhängig. Verf. sucht nun die möglichen Grenzen für

die Kohlenwasserstoffgehalte im Generatorgase rechnerisch festzulegen,

indem er von der reinen Destillation der Kohle ziffernmäßig auf die

Zusammensetzung von Generatorgas schließt. Der Methangehalt fehlt

nie ganz, selbst in dem Gase aus Holzkohle, Koks und Anthrazit nicht.

In Anbetracht der für die Kohlenwasserstoffbildungen im Generator

ungünstigen Bedingungen dürften die für deutsche Gaskohlen berechen-

baren Werte (etwa 0,25 % schwere Kohlenwasserstoffe und etwa 2,4 %

Fritz
Zur Frage des Wirkungsgrades von Dampfkesseln.

Seyboth. Die neuzeitlichen Steilrohrhochleistungskessel sind für

Betriebe mit schwankender Dampfentnahme wenig geeignet ; auch die

kombinierten Flammrohrrauchrohrkessel sind nicht ohne Mängel.

Viel bequemer, weil unempfindlicher inbezug auf Speisewasser und

Flugasche und dabei wesentlich ergiebiger, was Heizflächenleistung

anlangt, ist der gewöhnliche Zweiflammrohrkessel, mit dem sich

Heizflächenleistungen bis zu 40 kg für 1 qm Heizfläche und Stunde

erzielen lassen. Beträchtlich gehoben wird die Leistung bei Verwendung

mechanischer Rostbeschickungsapparate. So wurde bei einem Versuche

mit Braunkohlenbriketts ein reiner Kesselnutzeffekt von 82,5 % erzielt.

Die Rauchgastemperatur am Kesselende betrug nur 242 °, die spezifische

Heizflächenleistung 21,1 kg, der durchschnittliche Kohlensäuregehalt

der Heizgase 12,1 %, mithin der Schornsteinverlust 11,8 %. Die Rest-

verluste erreichten sonach nur 5,7 %. Der Dampfpreis belief sich auf

1,87 M. bei einem Brikettpreise von 11,80 M. für 1 t. Braunkohlen-

briketts hatten sich im vorliegenden Falle am vorteilhaftesten erwiesen.

(Feuerungstechnik 1915, Bd. 3, S. 175-178.)
rl

33. Elektrochemie. Elektrotechnik.*)

Vorrichtung zur Herstellung eines galvanischen Überzuges auf

Metallplatten. Neumetall G. m. b. H., Berlin-Schöneberg.
-. Abb. 1

erläutert die Gesamtanordnung der Vorrichtung, Abb. 2 und 3 die An-

ordnung der Rahmen und die Auslösevorrichtung für die Blechplatten.

Die Metallplatten oder Schwarzbleche m werden der Reihenfolge nach

einzeln zwischen je vier Einschnitte p an den Enden der Hebearme r

(Abb. 3) eingesetzt. Während der Drehung der Trommel und beim

Fig. 2

u

-m
m

m

Fig. 3

m

an

Austritt aus dem

elektrolytischen

Bade a (Abb. 1 )

legen sich An-

schlagstifte

den freien Enden

der jeweils an der

Austrittsstelle be-

findlichen Hebel

gegen den fest-

stehenden An-

schlaghebel u an,

wodurch jeder

Hebel einen sol-

chen Ausschlag

erhält, daß, wie aus

Abb. 3 ersichtlich,

de Platte m aus

uem Rahmen p, p

ausgelöst wird

und in der Pfeil-

richtung gegen

die Transport-

walzen d, e und

die Führungs-

bleche ƒ herabfällt. In dieser Lage befördern die unteren Speichen-

enden die Metallplatten m sodann zu den übrigen, der Verschönerung

und vollkommenen Fertigstellung des Metallüberzuges dienenden Ein-

richtungen , von denen die Platten dann einzeln durch das Scharr-

blech nach ihrem Stapel m abgeführt werden. (D. R. P. 294013 vom

31. Juli 1915.)
i

-

Elektrolytischer Zeitschalter. Felten & Guilleaume Carls-

werk Akt.- Ges. Durch Konzentrationsänderung oder Volumen-

verminderung des Elektrolyten infolge Zersetzung des Lösungsmittels

oder durch beides wird entweder eine Widerstandsänderung des Elektro-

lyten oder die Unterbrechung des Stromkreises durch Freiwerden der

Elektroden herbeigeführt. (D. R. P. 294033 vom 15. August 1915.) i

Die Fortschritte der Elektrochemie im Jahre 1915. (Elektrochem.

Ztschr. 1916, Bd. 22, S. 241.) r

Über Taschenlampen-Batterien. E. Thomann. (Seifensieder-Ztg.

1916, Bd. 43, S. 9-10.)

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 356,

r

-

a a

в

a a

Herstellung von Elektrodenpaketen für elektrische Öfen.

Gesellschaft für Teerverwertung m. b. H. Die im Ofen zu

einem Paket gehörigen Elektroden werden schon in ungebranntem

Zustande zu einem Paket zusammengespannt und in diesem Zustande

in einem Elektrodenbrennofen ge-

brannt. Der Ofen besteht aus einer

Reihe von Brennkammern a, welche

von Heizkanälen b umgeben sind.

Mit d ist das umgebende Mauer-

werk bezeichnet. Das aus einzelnen

Elektroden e bestehende Paket wird

in die betreffende Kammer a ein- d-

gesetzt und mit körniger Schutz-

masse cumgeben. Die die Heiz-

kammern b durchströmenden Ge-

neratorgase heizen den Inhalt der

Brennkammern a allmählich bis

auf Rotglut, wobei das Elektroden-

paket gargebrannt wird. Beim Herausnehmen der Elektroden wird deren

Reihenfolge genau festgestellt, und da die Elektroden fest aneinander

gepreẞt gebrannt wurden , so passen die Flächen nach dem Brennen

genau aufeinander, so daß sich eine besondere Nacharbeit erübrigt.

(D. R. P. 294 135 vom 5. Juni 1915.) i

-

a

C

a
в

Entgasungseinrichtung für alkalische Sammler. Stachlampen-

Gesellschaft m. b. H. Bei alkalischen Akkumulatoren tritt während

der Ladung ein Überdruck auf, der ein Aufschäumen des Elektrolyten

(Kalilauge) hervorruft, während bei der Entladung ein Unterdruck auf-

treten kann. Nach vorliegender Erfindung soll die Arbeit des Ladens

F: 1. Fig. 2.

wesentlich vereinfacht werden

durch die Anordnung eines

in dem Verschluß der alka-

lischen Zelle verschieb- oder

schwenkbar angebrachten

Rohres. Die Abbildungen

zeigen ein in dem Verschluß-

pfropfen a verschiebbares,

oben geschlossenes Rohr b

mit seitlichen Offnungen c.

Befindet sich die Zelle in

der Ladung, so ist das Rohr b

4-5 cm ausgezogen

(Abb. 1 ) , was genügt, um

um

dem Überschäumen der Lauge vorzubeugen. Liegt die Oberkante der

Platten der Zelle im Innern zu hoch, so daß ein Ausziehen um 4—5 cm

nicht möglich ist, so ordnet man einen Rohrauszug wie bei Fernrohren

an. Ist die Ladung beendet, so läßt man das Rohr noch einige Zeit

in der Stellung nach Abb. 1 , da der beim Laden entstehende Gasdruck

noch 1-2 Std. nachwirkt, bevor er sich mit dem Außendruck ausgeglichen

hat. Alsdann wird das Rohr b gemäß Abb. 2 eingeschoben, womit die Zelle

für die Entladung verschlossen ist. (D. R. P. 294 143 v. 14. März 1915.) i

Verlag der Chemiker-Zeitung Otto v. Halem in Cöthen (Anhalt). Druck von August Preuß in Cöthen (Anhalt).
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14. Beleuchtung. Heizung. Kühlung. *)

Gasglühlicht-Hängelampe mit Zylinder. Karl Killing , Wiesbaden.

-An den in üblicher Weise gestalteten Mantel des Zylinders schließt

sich noch ein zweiter nach innen und oben gerichteter, die Form

eines Kegelstumpfes besitzender Mantel aus Zylindermaterial an, welcher

einen solchen Erzeugungswinkel und eine solche Lage zur Lichtquelle

hat, daß an seiner Innenflläche die Lichtstrahlen nach unten reflektiert

werden. (D. R. P. 294 074 vom 13. April 1915.)

-

i

Glühlichtdampflampe , bei welcher der Vergaser durch eine

Dochiflamme geheizt und von einem hochliegenden Brennstoff-

behälter gespeist wird. Firma W. Rosenstein , Stettin. Der hoch-

liegende Behälter ist an eine Pumpe angeschlossen , deren die Ventile

tragender Fuß im Dochtrohr liegt, damit Brennstoff aus dem den

Docht speisenden Behälter nach dem Hochbehälter zur Beheizung

des Glühstrumpfes gepumpt werden kann. (D. R. P. 293749 vom

22. August 1915.) i

-

Regelungsvorrichtung für die Gaszufuhr bei Gassauerstoff-

brennern für Scheinwerfer oder dergleichen. Berlin - Anhaltische

Maschinenbau - Akt. - Ges. u. Karl Henning, Berlin. Das mit der

Membran eines in die Brenngasleitung eingeschalteten Membranreglers

zusammenwirkende Gaszufuhrventil ist für gewöhnlich durch seine

Belastung geschlossen. und wird erst durch den Unterdruck geöffnet,

welcher durch die in die Sauerstoffzuleitung oder in den Brenner ein-

gebaute Strahldüse beim Durchströmen von Sauerstoff entsteht und

durch die Brenngasleitung auf die Membran übertragen wird. (D. R.

P. 293784 vom 23. Juli 1914.) i

Lampe für blendungsfreie Beleuchtung. Dr. - Ing. Schneider

& Co., Elektrizitäts - Ges. m. b. H., Frankfurt a. M. Ein Reflektor

ist mit einer Glasverschalung vereinigt, welche aus im wesentlichen

durchsichtigen Teilen einerseits und aus reflektierenden, nach Wahl

durchscheinenden oder undurchsichtigen Teilen besteht. Die reflek-

tierenden Teile stehen möglichst parallel zu der Richtung der vom

Reflektor ausgehenden Strahlen und im übrigen so, daß die an ihrer

Innenfläche reflektierten Strahlen durch ihre Zwischenräume hindurch

austreten können. (D. R. P. 294 181 vom 9. Juni 1914.)

S

&

i

Verfahren zur Herstellung elektrischer Glühlampen. Josef

Plechati , Berlin - Pankow. Bei Ausführung des Verfahrens des

Hauptpatentes 279827 hat sich ergeben, daß die Zuleitungsdrähte wegen

zu großen Spielraums sich derart verziehen,

daß auch der Glühfaden verzogen wird und

e gelegentlich reißt. Um diesen Mangel zu

a beseitigen, fällt nach dieser Erfindung die

Befestigung der Zuleitungsdrähte c durch An-

eschmelzen weg, statt dessen werden diese

durch einen Steg a o. dgl. festgelegt, welcher

sich in einen Glasstab b fortsetzt, der die

Drähte c gegen das Evakuierungsröhrchen e

führt, auf welches die Birne ƒ geschmolzen

wird. Nach dem Evakuieren wird die Lampe

wie früher abgeschmolzen, wobei die Zuleitungsdrähte sowohl durch

das Glasrohr gegen die direkte Flamme geschützt sind, als auch durch

den Glasstab b eine Führung erhalten, welche sie am Verziehen oder

Ausweichen und am Beeinflussen des Glühfadens d hindert. (D. R. P.

294 250 vom 1. Februar 1916, Zus. zu Pat. 279 827.)

---

Entlüften von elektrischen Glühlampen. Allgemeine Elek-

trizitäts - Gesellschaft, Berlin. Das Verfahren des D. R. P. 253 237

ist bei gasgefüllten Glühlampen, insbesondere bei solchen, die mit

Quecksilberdampf gefüllt sind, zweckmäßig, weil in diesem Falle die

Temperatur der Glasglocke so hoch sein muß, daß sich nicht Queck-

silber an der Glaswand niederschlägt. Es empfiehlt sich deshalb die

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 342.

Anwendung eines Glases, dessen Schmelzpunkt höher ist als derjenige

des gewöhnlich angewendeten Bleiglases. Insbesondere hat sich ein

Natrium-Magnesium-Borosilicatglas bewährt, welches beim Entlüften auf

Temperaturen von 550-600 ° C. erhitzt werden kann. Versuche sollen

nun ergeben haben, daß bessere Ergebnisse erzielt werden, wenn die

Lampenglocken zuerst auf 550-600 ° C. und später auf 400-500 ° C.

erhitzt werden, als wenn nur eine dieser Temperaturen allein an-

gewendet wird. Bei der oben erwähnten Glasart hört bei Erhitzung

auf eine bestimmte, unter 500 ° C. liegende Temperatur nach einer

halben Stunde der Austritt von Wasserdampf aus der Glaswand auf,

während bei Erhitzung auf höhere Temperaturen fortlaufend Wasser-

dampf freigesetzt wird, wie lange auch die Erhitzung fortdauert. Die

Zeit der Erhitzung schwankt nach der Glassorte und der Temperatur-

höhe. Die Höchsttemperatur soll mindestens 200 ° C. und die niedrigere

Temperatur mindestens 100 ° über der normalen Betriebstemperatur und

letztere mindestens 100 ° C. unter der Höchsttemperatur liegen. (D. R. P.

294216 vom 5. Dezember 1915, Zus. zu Pat. 253 237.) i

Verfahren zur Erzeugung schraubenförmig gewundener Drähte

Adolf Urbantschitsch, Wien.

mit unterteilten Schraubenlängen für elektrische Glühlampen.

Adolf Urbantschitsch, Wien. Der Draht wird auf einer rotierenden

Die rotierende Bewegung der Seele wird zeitweilig unterbrochen,

Seele aufgewickelt und durch ein Führungsorgan seitlich fortbewegt.

während die seitliche Bewegung des Führungsorganes und somit des

Drahtes unverändert bleibt. (D. R. P. 294 326 vom 1. Juni 1915.) i

Tragbare elektrische Lampe. Carl Wolter und Oscar Hoff-

mann, Stuttgart. — Die Lampe kann nach Bedarf so eingestellt werden,

daß sie Lichtstrahlen in beliebiger Stärke nach vorn, nach oben, nach

unten oder nach den Seiten abgibt. (D.R. P. 293882 v. 26. Sept. 1915.) i

---

Elektrische Taschenlaterne in Form einer Pistole. Karl Presser,

Haibach in Ober-Österreich. (D. R. P. 293846 vom 7. Juni 1914.) i

Elektrische Taschenlampe mit verstellbarer Lichtquelle. Ernst

Fuchs, Nürnberg. Die den Reflektor und die Lichtquelle tragende

obere Deckhaube des Gehäuses ist um ein an der Gehäusehülse be-

festigtes Scharnier drehbar. Die beim Drehen entstehende Öffnung

wird durch einen teleskop- oder balgenartigen Verschluß verdeckt.

(D. R. P. 294325 vom 14. Oktober 1915.) i

Taschenlampe mit versenkbarem Zylinder. Felix Morenz,

Thorn i. Westpr. - Die Anzündeöffnung kann durch Drehung des

Zylinders vor eine mit dem Gehäuse festverbundene Blendscheibe ver-

schlossen werden. (D. R. P. 294 075 vom 7. Juli 1915.) i

Schalter für elektrische Taschenlampen . Ludwig Schmitt,

iMannheim. (D. R. P. 294 303 vom 16. Februar 1915.)

Schaltung von Regelungswiderständen für Glühlampen, welche

die Widerstände ohne wesentliche Umänderung zum Regeln von

Lampen verschiedener Widerstandscharakteristik brauchbar macht.

Siemens-Schuckert-Werke, G. m. b. H., Siemensstadt bei Berlin.

Den Widerständen werden Zusatz-Widerstände , welche nicht betriebs-

mäßigregelbar sind, parallel geschaltet. (D. R. P. 294 323 v. 14. Nov. 1915.) i

Elektrische Beleuchtungseinrichtung für Motorfahrzeuge, bei

welcher eine Dynamomaschine und eine Batterie, jede für sich ,

und unter Zwischenschaltung eines Minimalschalters beide gleich-

zeitig mit dem Netz verbunden werden können . Firma Robert

Bosch, Stuttgart. (D. R. P. 293742 vom 9. Juni 1914.) i

Gaskachelöfen. Pradel. (Feuerungstechn. 1915, Bd. 3, S. 173.) rl

Oberflächenkondensator für Kältemaschinen mit einer Umlauf-

leitung, in welche die zu verflüssigenden Dämpfe unter Druck ein-

treten. Wilhelm Schäfer, Dirmingen, Bez. Trier. In die Umlauf-

leitung ist ein U-förmiges Fallrohr eingeschaltet, in dessen einen Schenkel

unmittelbar über der tiefsten Stelle der Dampfeintrittsstutzen von kon-

stantem Querschnitt einmündet. (D. R. P. 294 281 vom 17. Nov. 1914.) i
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16. Anorganisch-chemische Industrie. Düngemittel.*)

Vorrichtung zur ununterbrochenen Abscheidung von Flüssig-

keiten aus körnigem Gut, insbesondere aus Kalisalzen. Benno

Schilde , Maschinenfabrik und Apparatebau , G. m. b. H., und

Siegfried Haun , Hersfeld. — Nach dem Hauptpatent 289774¹) wird

das körnige Gut durch hin und her bewegte, schwingbare, beim Vor-

schub festgehaltene Schaufeln vorwärts bewegt. Siebböden 2, 3 teilen

den Trog 1 in einen oberen Förderraum zur Aufnahme des körnigen

Gutes und in einen unteren Sammelraum für die durch Luftunterdruck

abgesaugte Flüssigkeit. Nach vorliegender Erfindung sind an den

Schaufeln 9, und zwar an deren rückwärtiger, der unteren Schaufel-

krümmung entgegengesetzt liegenden Seite, ungleichschenklige Winkel-

eisen. 9a angebracht,

welche mit ihren län-

geren Schenkeln sich

üben.

3

да
ga

ga auf das aufgetürmte

körnige Gut legen, eine

Türmungdieses Nutsch-

materials verhindern

und gleichzeitig eine

Pressung darauf aus-

a

―

Durch die Pressung des körnigen Gutes zwischen den langen

Schenkeln der Winkelreihen 9a und dem unteren gekrümmten Teil der

Schaufeln 9 wird die Lauge ausgepreßt. Diese sammelt sich bei beendetem

Vorschub in dem hinter dem Gut angebrachten Trichter und wird

mittels des unter dem Siebboden 2, 3 erzeugten Luftunterdruckes ab-

gesaugt. Die Winkeleisen 9a laufen vorteilhaft mit ihren längeren

Schenkeln parallel zu dem Siebboden 2 und der darüber befindlichen

Deckschicht. Sie treten beim Vorwärtsgang der Schaufeln 9 in Tätig

keit. (D. R. P. 294275 vom 4. Januar 1916, Zus. zu Pat. 289774.) i

Verfahren und Vorrichtung zur ununterbrochenen Herstellung

von trockenem Kalkhydrat unter Wasser- und Dampfzufül: rung,

wobei mehrere bewegliche Fördergeräte das Löschgut einander

zuführen. Wilhelm Eckardt & Ernst Hotop, G. m. b. H., Berlin.

Das Löschgut wird erst nach einer bestimmten Wasseraufnahme ent-

weder selbsttätig infolge der mit der Wasseraufnahme verbundenen

Gewichtszunahme oder zwangsweise in regelbaren

Zeitabschnitten von einem zum anderen Fördergerät

weitergegeben. Die Vorrichtungzum Weiterbefördern

des stückigen Kalkes kann entweder aus in einem

geschlossenen Kasten übereinander gelagerten kipp-

baren Platten oder Rosten bestehen, die sich das

Löschgut gegenseitig weitergeben, oder aus mehreren

übereinander gelagerten endlosen Bändern, welche

in einem geschlossenen Kasten laufen und einander

das Löschgut zuführen, wobei jedem oder einzelnen

Fördergeräten eine Näßvorrichtung beigegeben sein

kann. Die Abbildung zeigt eine Ausführung der

letzteren Art. Der aus dem Kalksilo a kommende

gebrannte Kalk wird durch die Verteilungsvor-

richtungb dem Trockenlöschkasten c an seinem

oberen Ende zugeführt, welcher Kasten aus eisernen

Platten bestehen oder gemauert sein kann. In dem

Kasten c sind beliebig viele übereinander liegende

umlaufende Förderbänder k angeordnet, welche sich

b

i

-h

in der Richtung der eingezeichneten Pfeile bewegen und das Löschgut

von einem zum anderen Förderband durch den Kasten bewegen.

Leitbleche i bewirken dabei die Überleitung von einem Band zum anderen .

Das zum Löschen erforderliche Wasser oder der Dampf wird durch mehrere

Brausen h in verschiedenen Höhenlagen zugeführt. Der aus dem

Löschkasten entnommene Kalk soll vollkommen aufgeschlossen sein.

Er wird gesiebt und in üblicher Weise weiter verarbeitet. (D. R. P.

294234 vom 15. Juli 1914.)

-

i

-
Herstellung von Phosphorsäure. F. C. Schmitz , New York.

Phosphor wird aus Phosphat unter Beimengung von Kieselsäure und

Kohle nach der Gleichung CasP2O8 +3SiO 3 CaSiO3 + 5CO +P₂CaзP2O8

im elektrischen Ofen hergestellt. Die Dämpfe gelangen aus dem Ofen

in eine Oxydationskammer, wo sie zu P2O5 oxydiert werden. Die Säure-

Gase werden sodann in mehrere Waschtürme geleitet, wobei sie immer

das Wasser des vorderen Turmes durchstreifen müssen , bevor sie in

den nächsten Turm gelangen. Dabei werden alle festen Verunreinigungen

ausgeschieden. (V. St. Amer. Pat. 1142371 vom 8. Juni 1915, angem.

4. Februar 1914.) am

Verfahren, Phosphate aufzuschließen. Ch . N. Meriwether,.

-
Clarksville , Te. Feingemahlenes Phosphat wird mit Eisenabfällen

(Drehspänen, Hammerschlag usw. ) und Kalk und Magnesia vermischt

und auf etwa 1400 ° C. erhitzt. Ist die Masse geschmolzen, so setzt man

Kali- oder Natriumoxyd hinzu. Das Produkt wird nach dem Abkühlen

gemahlen. Das überschüssige Eisen läßt sich durch einen Magneten

entfernen. Die Zusätze an Eisen, Kalk und Magnesia richten sich nach

der Zusammensetzung des Phosphates. (V. St. Amer. Pat. 1149390 vom

10. August 1915, angem. 18. November 1913.)
am

Herstellung eines Düngemittels. L. Kern, Hamburg. - Rohe

Kieselgur, wie sie in Virginien und Maryland mit 70 % SiO2, 5 % Fe2O3

und 4 % Alkalisalz vorkommt, wird mit einer Lösung von Kaliumsulfat

oder -carbonat auf 100-200 ° C. erhitzt, wodurch das Kali mit der

Kieselsäure in Reaktion tritt. Dieses Produkt kann auch mit phosphor-

Es eignet sich seinessäurehaltigen Düngemitteln vermischt werden.

geringen spez . Gewichtes wegen besonders auf Marsch- und Moorböden.

Die Kieselsäure ist in einem verhältnismäßig leicht löslichen Zustande

in dem Düngemittel enthalten. (V. St. Amer. Pat. zu 1145370 vom

6. Juli 1915, angem. 16. April 1914.)
am

Bindung von Stickstoff mittels Ferroaluminium. Det norske

Nitrid -Aktieselskab. Ein Ferroaluminium mit 40 % Aluminium

wird pulverisiert und bei etwa 1250 ° C. 3 Std. in einem Stickstoffstrom

behandelt. Das fertige Produkt enthält etwa 20 % Stickstoff. In der-

selben Weise kann Ferroaluminium, das zugleich Titan- und Silicium-

oxyde enthält, behandelt werden. Eine solche Verbindung wird in

einem elektrischen Ofen mit Koks und Eisen erhitzt ; dadurch werden

die Aluminium-, Eisen-, Titan- und Siliciumoxyde reduziert und in dem

geschmolzenen Eisen gelöst. Hat man Bauxit mit 60 % Al2O3 verwandt,

dann enthält das gewonnene Produkt 18-20 % Stickstoff. Ein Zusatz

von Aluminiumfluorid oder Carbid befördert die Reaktion. (Dän. Pat.

19449 vom 27. November 1913.) h

*

Verfahren zur Herstellung von Siliciden desWolframs, Molybdäns,

Zirkoniums und anderer schwer schmelzbarer Metalle. Dr. E. Wede-

kind, Straßburg i . Els., und Julius Pintsch Akt.- Ges. , Berlin.

Bisher wurde im allgemeinen so verfahren, daß Oxyde oder andere

Verbindungen der bezeichneten Metalle mit Silicium oder dessen Ver-

bindungen vermengt und dieses Gemenge bei sehr hohen Temperaturen,

meistens im Kohlelichtbogenofen, zur Reaktion gebracht wurde. Es

gelang aber in der Regel nicht, solche Silicide frei von metallischen

und nichtmetallischen Verunreinigungen zu gewinnen, und zwar deshalb,

weil man immer von Verbindungen entweder der einen oder der anderen

Komponente oder beider Komponenten ausgegangen war. Eine nach-

trägliche Reinigung erwies sich stets als sehr schwer durchführbar. Auch

die Verwendung des Lichtbogenofens mit Kohleelektroden wirkte wegen

der entstehenden Verunreinigung durch Kohle, Graphit und Carbid

schädlich. Nach vorliegender Erfindung geschieht die Synthese der

oben bezeichneten Silicide aus den Elementen unter Ausschluß von

Kohlenstoffdampf. Versuche sollen ergeben haben, daß sich die in

Betracht kommenden Elemente schon bei Temperaturen vereinigen,

welche wesentlich unterhalb ihres Schmelzpunktes liegen. Mischt man

z. B. Molybdän und Silicium in der amorphen Modifikation in Gewichts-

mengen, welche ihrem Atomgewicht entsprechen, zusammen und erhitzt

das Gemenge innerhalb eines luftleer gemachten geeigneten Rohres auf

1100-1200 ° C., so sollen sich beide Elemente direkt vereinigen, ob-

gleich der Schmelzpunkt des Molybdäns bei 2100, der des Siliciums

bei etwa 1900 ° C. liegt. Man soll auf diese Weise beliebig große

Mengen derartiger Silicide herstellen können, welche sich wegen ihres

hohen Schmelzpunktes besonders zur Herstellung von Glühkörpern für

Heiz- und Leuchtzwecke eignen. Man kann durch Verwendung der

geeigneten Mengen der Elemente nicht nur die bereits bekannten Silicide

MoSig und Mo Sis, sondern auch das bisher unbekannte Silicid MoSi

erzielen, welches sich durch überaus große Beständigkeit gegen Säuren

und andere chemische Reagenzien auszeichnen soll. Zur Herstellung

dieser Verbindungen nach dem angegebenen Verfahren eignet sich am

besten ein elektrischer Widerstandsofen, welcher ein luftleer zu machendes,

einseitig geschlossenes Porzellanrohr enthält. Das äußerst fein gepulverte

Gemenge der beiden zu vereinigenden Komponenten wird in das

Porzellanrohr gebracht, hierauf wird mittels einer Hochvakuumpumpe

innerhalb des Porzellanrohres Luftleere hergestellt und die Temperatur

bis auf die erforderliche Höhe (bei Molybdän, Zirkonium und Thorium

1000-1200° C.) gesteigert. Nach beendeter Reaktion läßt man den

Ofen erkalten und erhält das Silicid als vollkommen homogenes graues

Pulver oder als schwach gesinterte Masse, welcher etwa unverändert

gebliebenes Silicium durch Behandlung mit warmer Kalilauge entzogen

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 348. ¹) Ebenda 1916, S. 101. werden kann. (D. R. P. 294 267 vom 12. September 1913.)
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17. Glas. Keramik. Baustoffe.*)

Ungeteilte Kopfform oder Kopfring zur Herstellung von Glas-

gegenständen. Akt. - Ges. Glashüttenwerk Adlerhütten , Penzig

in Schles. Diese Kopfform weist so geringe Unterschneidung auf,

daß der Glasgegenstand nach der Fertigstellung nicht mehr von der

Kopfform unterfaßt wird und durch einen leichten Schlag davon

getrennt werden kann. In Fig. 1 ist in einer Vorform a der z. B.

zur Herstellung eines Konservenglases dienende vorgeformte Glas-

gegenstand b mittels des Preßstempels c hergestellt. Auf die ungeteilte

Vorform a ist die einen un-

geteilten Ring darstellende

Kopfform d aufgesetzt. In

der Kopfform d ist eine

geringfügig unterschnitteneunterschnittene

Aussparung e vorgesehen, in

welcher das die Kopfwulst

bildende Glas beim Pressen

des Gegenstandes eingedrückt

wird. Durch die Unterschnei-

dung wird der vorgepreßte

Glasgegenstand b in der Kopf-

form d so gehalten , daß er

gemäß Fig. 2 aus der Vor-

Fig.2.

α

form a herausgehoben werden kann. In einer Fertigform wird darauf

der Gegenstand z. B. durch Blasen zu einem Konservenglas fertiggestellt.

Die Entfernung des fertigen Glasgegenstandes aus der ungeteilten

Unterschneidung e wird auf folgende Weise ermöglicht : Nach dem

Fertigblasen ist die Kopfform heißer, das Glas aber kühler als im Augen-

blick des Pressens, in welchem das Glas - in die Unterschneidung ein-

tritt. Infolge der dadurch bedingten verschiedenen Ausdehnung und

Zusammenziehung berührt die Unterschneidung der Kopfform die Kopf-

wulst des Glasgegenstandes nur noch so leicht, daß beide durch einen

leichten Schlag gelöst werden können. Man erhält daher einen Glas-

gegenstand mit einer völlig glatten, d. h. keine Preßnähte aufweisenden

Innen- und Außenfläche. (D. R. P. 294 220 vom 14. Oktober 1915.) i

Verfahren zur Herstellung weißer Emaillen unter Verwendung

von Metallverbindungen in hydratischer Form als Trübungsmittel.

Vereinigte Chemische Fabriken Landau , Kreidl , Heller & Co.

- Man verwendet nach dieser Erfindung alkalische Zirkonverbindungen

in wasserhaltiger Form. Der günstigste Alkaligehalt liegt dabei zwischen

2 und 7 %. Versuche sollen ergeben haben, daß der Wassergehalt ab-

hängig ist von dem jeweiligen Alkaligehalt, indem bei geringerem

Alkaligehalt größere Mengen Wasser gebunden erhalten werden müssen

als bei größerem Alkaligehalt. Demzufolge wird bei den nach den

bekannten Verfahren hergestellten alkalihaltigen Zirkonverbindungen in

wasserhaltiger Form das Wasser entweder gar nicht oder nur teilweise

abgespalten, je nach dem Alkaligehalt, welchen es enthält. (D. R. P.

294 202 vom 7. Mai 1912.) i

—

Verfahren zur Herstellung von farbigen Zierplatten aus Magnesia-

Chlormagnesium-Zement unter Verwendung einer Grundplatte aus

Glas o. dgl. und eines auf diese Platte aufgesetzten Gießrahmens.

Dr. Egon König , Graz. Nach dem Abbinden des Zementes wird

das Gußstück samt dem Rahmen und der Grundplatte in ein Wasser-

bad gebracht. Darauf wird die Zierfläche der Platte mit einer Lösung

eines Metallsalzes bestrichen, und bei Reliefplatten werden gegebenen-

falls die Vertiefungen des Reliefs mit einer Grundfarbe bestrichen,

welche mit einer fixierenden Lösung, beispielsweise mit einer Chrom-

leimlösung, versetzt ist. Die Abbildung zeigt die zur Ausführung des

Verfahrens dienende Vorrichtung in senkrechtem Schnitt. Auf eine

blankgeputzte Grundplatte a aus Glas, glasiertem Ton o. dgl. , welche

glatt sein oder ein Negativrelief aufweisen kann, wird ein zerlegbarer

Holzrahmen b derart aufgesetzt, daß er mit der Grundplatte a un-

verrückbar verbunden bleibt. Die Innenfläche dieses Rahmens wird

mit einer Seifenlösung getränkt. In die derart vorbereitete Form wird

der Zement eingebracht. Man stellt ihn zweckmäßig durch trockene

Mischung von 1 T. gebrannter, gemahlener Magnesia und 2 T. eines

Füllmaterials, wie feine Stein-

kohlenasche, Flugsand, ge-

b.mahlenerQuarz, ungebrannter

kohlensaurer Kalk, Flußspat,

Talk o. dgl., her, welches Ge- a

menge man mit einer Chlor-
d d

Ӣ

magnesiumlauge von 28-30 ° Bé. zu einem steifen Brei anrührt. Dieses

Gemenge wird in die Form eingegossen und mit dem Streichmesser

gleichmäßig verteilt. Bei größeren Platten empfiehlt es sich, in dem

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 358.

flüssigen Zement eine Platte c aus Ton o. dgl. einzubetten, welche

vorher mit Chlormagnesiumlauge getränkt ist. Damit die Platte nicht

zu tief in den Zement einsinkt, können an geeigneten Stellen kleine

Sandsteinchen d als Stütze für die Platte c eingebettet werden . Nach

dem Abbinden des Zementes wird das Gußstück samt der Grundplatte

und dem Rahmen 1/2--3 Std. in ein Wasserbad gelegt. Darauf kann

das Gußstück leicht und sauber von der Grundplatte a und dem

Rahmen b gelöst werden. Die Platte wird nunmehr auf der Zierseite

mit einer Lösung von schwefelsaurem Kupferoxyd, schwefelsaurem

Eisenoxydul o . dgl . bestrichen, wobei sich das Metall fein verteilt auf

der Fläche niederschlägt. Auf die vertieften Stellen des Reliefs kann

man grüne oder blaue Patina aufbringen, welche mit einer fixierenden

Lösung, z. B. Chromleimlösung versetzt ist. Beim Trocknen wird die

Platte dem Tageslicht ausgesetzt, um den Chromleim wasserunlöslich

zu machen. Nach etwa 24-stündigem Trocknen wird die Zierfläche

der Platte mit einer Seifenlösung bestrichen und rasch wieder ab-

gewaschen . Die Seife bildet in den Poren der Platte wasserunlösliche

Magnesiaseife. Vor dem vollständigen Trocknen überzieht sich die

Zierfläche der Platte mit einem weißen Beschlag, der durch Polieren

mit einer Paste aus 2 T. Paraffin, 1 T. Stearin, 1 T. Bienenwachs, gelöst

in 2 T. Terpentin und 1 T. Petroleum, entfernt wird. (D. R. P. 294069

vom 28. März 1914.)
i

Gewinnung der in den Abgasen von Brennöfen für Portland-

Zement enthaltenen Salze, welche als Düngemittel in Frage kommen.

Dr.- Ing. Friedrich Schott. Die Gase werden zunächst von den

groben Bestandteilen befreit, abgekühlt und dann in eine weite Staub-

kammer mit oben hängenden Filterschläuchen geleitet, wo die Salze

zurückgehalten werden. Zur Ausscheidung der groben Verunreinigungen

und zur Abkühlung dienen Dampfkessel und Speisewasservorwärmer,

in denen gleichzeitig die Wärmeenergie der Gase nutzbar gemacht wird.

Versuche sollen nun ergeben haben, daß die Ausbeute an Salzen in

der Filterkammer erhöht wird, wenn die Abgase beim Eintritt schon

so weit abgekühlt sind, daß die Kondensation der in ihnen enthaltenen

Feuchtigkeit beginnt, was am zweckmäßigsten in einer Trockentrommel

erreicht wird. Die durch den Kessel und Vorwärmer gezogenen Ab-

gase wurden daher noch durch eine Trockentrommel getrieben. Diese

Trockentrommeln können im übrigen zum Trocknen von Zementrohmasse

oder Kohle dienen. Zur Hervorbringung der Bewegung der Gase

dient ein Ventilator, welcher vor der Filterkammer oder zwischen Vor-

wärmer und Trockentrommel angeordnet ist. Die Trocknung verursacht

daher keine besonderen Kosten. Die Temperatur kann dabei bis auf

60° C. erniedrigt werden, sodaß die Filter weniger beansprucht werden.

und länger halten. Die Verdichtung der Salze geschieht durch die in

der Trockentrommel eingeleitete Kondensation, welche zwar verhältnis-

mäßig schwach ist, aber zur Verdichtung der flüchtigen Bestandteile

der Gase genügt. Das Verfahren soll außer bei Zementbrand auch für

das Brennen von Kalkstein oder von Gemischen von Kalk und Silicaten,

in deren Abgasen Alkaliverbindungen enthalten sind, anwendbar sein.

(D. R. P. 294539 vom 5. Januar 1915, Zus. zu Pat. 291070.¹) i

Herstellung eines Bindemittels für Teerschotterdecken. Arthur

Studer, Neuchâtel i. d. Schweiz. Das Verfahren des Hauptpatentes

2940452) soll hier dadurch verbessert werden, daß Asphaltmastix, pulver-

förmiger Asphaltstein (Crab) und Bitumen oder diesen Stoffen gleich-

wertige Stoffe mit nur geringen Mengen Teer gemengt und zusammen

erwärmt werden, die Hauptmasse des Teers aber für sich bis zur Frei-

gabe der leichten Öle und des Benzols erwärmt und dann in den Brei

gegossen wird. Beispielsweise bringt man 15 Gew.-T. in Stücke ge-

schlagenen harten Mastix, 25 Gew.-T. pulverförmigen Asphaltstein (Crab),

10 Gew.-T. Trinidadbitumen und ein wenig Teer in den Ofen und

kocht die Masse etwa 2 Std. lang, bis man einen flüssigen Brei erhält.

Sodann werden 50 Gew.-T. Teer für sich sorgfältig auf 150° C. er-

wärmt und darauf in die Masse gegossen, wonach das Ganze bei etwa

150° C. innig gemischt wird. Dieses Bindemittel wird in eine Spezial-

mischmaschine gebracht, in welcher sich die Steine oder der Sand in

vollkommen trockenem Zustande, und zwar ebenfalls auf 150 ° C. erwärmt,

befinden. Die so gewonnene Masse wird in gleicher Weise verwendet,

wie die nach dem Hauptpatent erhaltene. (D. R. P. 294 481 vom

4. Juli 1915, Zus. zu Pat. 294045.) i

Die Feuer- und Blitzsicherheit des Eisenbetons . P. Rohland.

Eisenbeton dürfte, vorausgesetzt, daß die wissenschaftlichen Kenntnisse

und die erst in letzter Zeit gewonnenen technischen Erfahrungen plan-

voll auf alle künftigen Eisenbetonbauten angewendet werden, als das

feuersicherste Material anzusprechen sein, das wir zurzeit besitzen.

(Feuerungstechnik 1915, Bd. 3, S. 197—198 .)
rl

¹) Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 183. 2) Ebenda 1916, S. 343.
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18. Gase. Trockene Destillation. Teerprodukte.")

Zerlegung von Luft in Sauerstoff und Stickstoff mittels Ver-

flüssigung und Rektifikation. Hans Runge, Hannover-Döhren. --

Währendbisher (vergl . z. B. D. R. P. 177519) gewöhnliche atmosphärische

Luft dem Verfahren zu Grunde gelegt wird, soll nach vorliegender

Erfindung ein Luftgemisch der Verflüssigung und Rektifikation unter-

worfen werden, welches bereits durch ein anderes Verfahren an Sauerstoff

angereichert ist, wodurch das Verfahren wesentlich verbilligt werden

soll. Man kennt bereits verschiedene Verfahren, die Luft bis auf etwa

40% Sauerstoff anzureichern, indem man sie beispielsweise durch eine

Membran hindurchdrückt oder die Luft in innige Berührung mit Wasser

bringt, wobei eine Absorption derselben eintritt. (D. R. P. 294 485 vom

1. März 1913.)

Abb. 1

- —

—

i

Verfahren zum Tiefkühlen. Rudolf Mewes, Berlin. - Durch

Kaltdämpfe sollen so niedrige Temperaturen mittels Verdampfung erzielt

werden, daß durch diese die Verflüssigung von schwer verflüssigbaren

Gasen, wie Sauerstoff, Stickstoff, Kohlenoxyd, Luft und dergl . bewirkt

wird. Der hochkomprimierten Kaltdampfflüssigkeit, welcher durch Wasser-

kühlung die Kondensationswärme bereits entzogen ist, wird vor ihrem

Eintritt in den Vordampfer, d. h. also vor dem Durchgang durch das

Drosselventil oder die Durchschleußvorrichtung, auch noch die Flüssig-

keitswärme entzogen. Die unter Druck stehende Kaltdampfflüssigkeit

wird somit stark, möglichst bis zur Verflüssigungstemperatur der Gase

oder Gasgemische bei deren kritischer Temperatur unterkühlt. Es kann

dies in einer Stufe mit einer einzigen Kaltdampfart oder in zwei oder

mehreren Stufen mit verschiedenen Kaltdampfarten geschehen ; im letzteren

Falle wird ein erheblich besserer Wirkungsgrad und die Erreichung

tieferer Temperaturen ermöglicht. Die Unterkühlung der Kaltdampf-

flüssigkeit vor ihrer Entspannung geschieht mittels einer Druckluft- oder

Gasdruckentspannungsmaschine durch die kalten Abgase der Gas-

verflüssigungs- oder Gastrennungsanlage und wird bis erheblich unter

deren normalen Siedepunkt getrieben, nämlich bis zum kritischen Siede-

punkt der Gasgemische oder Gase, damit bei dieser tiefsten Temperatur

die gesamte Kaltdampfwärme (Verdampfungs- und Flüssigkeitswärme)

für die Tiefkühlung bei Verdampfertemperatur ausgenutzt werden kann.

Bei Temperaturen bis zu 1180 und 140° C. arbeitet die Kaltluft-

oder Gasentspannungsmaschine wirtschaftlicher als die gewöhnliche Kälte-

maschine, wodurch der technische Effekt des vorliegenden Verfahrens

begründet werden soll. (D. R. P. 294516 vom 6. Sept. 1913.) i

Schwelofen mit mehreren Schwelräumen zur Gewinnung von

Teer, Gasen und Koks aus Kohle, Holz

und Torf. Dr. Ernst Ziegler. Die

Schwelräume sind in den Winkeln der

sternförmig angeordneten Feuerzüge unter-

gebracht, so daß sämtliche Längsseiten der

Feuerzüge auf das Schwelgut und nur die

schmalenStirnseiten aufdas Außenmauerwerk

einwirken. In den Abbildungen bezeichnen

1 die Feuerzüge, 2 die Schwelräume, 3 die

Träger des Schwelgutes (Schwelglocken),

4 die Stangen zum Halten der Schwel-

glocken, 5 die Feuerung, 6 die Gaszufüh-

rungen, 7 die Beobachtungslöcher, 8 den

Rauchkanal, 9 den Aschenabzug. Wie aus

Abb. 1 ersichtlich, sind die Feuerzüge 1

sternförmig angeordnet und in den dadurch

gebildeten Winkeln die Schwelräume 2 unter-

gebracht. DerWeg der Feuergase ist durch

Pfeile bezeichnet. Während bei runden Ofen

der Kreisraum innerhalb der Öfen zum

großen Teil verlorener Raum ist, ist bei

vorliegendem Schwelofen der Innenraum

vollständig ausgenutzt, wodurch sich ein

erheblich geringerer Raumbedarf ergibt.

Durch die sternartigen Feuerzüge ist auch

bei höheren Öfen eine genügende Stand-

sicherheit und Dauerhaftigkeit gewährleistet.

(D. R. P. 294015 vom 6. November 1915.)

Kohlenlagerung in Gaswerken. A. Weigel. Verf. beschreibt

eine neuartige Silokonstruktion, die namentlich für Gaswerke mit be-

Der Silo ist nämlich un-schränktem Raum recht zweckmäßig ist.

mittelbar über den Ofen angebracht, wodurch nicht nur der verfügbare

Platz äußerst günstig ausgenutzt wird, sondern auch die Betriebskosten

der Kohlenförderung sehr niedrig ausfallen. Zahlreiche Ventilations-

Abb. 2

-

i

einrichtungen für dauernde Luftzufuhr verhüten eine schädliche Er-

wärmung der Kohlen, die mit Füllwagen aus den Silotaschen entnommen

und unmittelbar den Ofen zugeführt werden. Eine derartige, im Gas-

werk Posen ausgeführte Anlage ist im Original durch eine Zeichnung

veranschaulicht. (Journ. Gasbel. 1915, Bd. 58, S. 375-376.)

--

as

Leistungs- und Kostenvergleiche verschiedener Arbeitsmethoden

beim Vertikalofenbetriebe. W. Schweizer. Für einen bestimmten

Fall berechnet Verf., daß mit Vertikal - Retortenöfen bei 10 - stündiger

Chargierung ohne Dampfzusatz und gleichzeitiger Beimischung von

Wassergas in 24 Stunden 7 % mehr Gas erzeugt werden können als

bei 12-stündiger Beschickung der Vertikalöfen unter Dampfzusatz und

ebenfalls unter Beimischung von Wassergas. Die Kosten sind im zweiten

Falle etwas niedriger, nämlich Mk. 1,08 für 1000 cbm Gas. (Journ.

Gasbel. 1915, Bd. 58, S. 438-439.)

-

as

Wie kann die Einführung gewerblicher Gasfeuerstätten gefördert

werden? Albrecht. Bei Benutzung des Gases zur Heizung ist es

wichtig, daß Heizwert, Druck und spez. Gew. des Gases möglichst

geringe Schwankungen aufweisen. Die Erzeugung eines Gases von

konstantem Heizwert bereitet keine Schwierigkeiten, Druckschwankungen

sind auf eine Überlastung des Rohrnetzes zurückzuführen und durch

Einschaltung von Druckreglern zu beseitigen. Das spez. Gew. ändert

sich bei Mischgasbetrieb mit wechselndem Wassergaszusatz. Weiter

erörtert Verf. die Frage der Brennstoffkosten und die Bemessung des

Gaspreises für gewerbliche Zwecke. (Journ. Gasbel. 1915, Bd. 58,

S. 402-405.) as

Vertikalöfen in mittleren und kleineren Gaswerken. J. Hudler.

Die Vorteile der stehenden Gasretorten können sich auch mittlere und

kleinere Gaswerke bei Anwendung der von den Bunzlauer Werken

LENGERSDORFF & Co. zur Ausführung gebrachten Bauart zunutze

machen. Durch die Verkürzung der Retorten läßt sich auch beim Klein-

betrieb eine größere Anzahl von Retorten im Gange halten, wodurch

sich eine wirksame Herabsetzung der auf die Heizflächeneinheit

kommenden Abkühlungsfläche, eine bessere Anpassungsfähigkeit an die

Schwankungen des Gasbedarfs, eine gleichmäßigere Gasbeschaffenheit

und eine größere Flüssigkeit des in der Vorlage ausgeschiedenen Teers

als Vorteile ergeben. (Feuerungstechnik 1915, Bd. 3, S. 209-213.) rl

Die Deutsche Ausstellung „Das Gas", München. Gas in Küche

und Haushalt. Fr. Haller. (Journ. Gasbel. 1915, Bd. 58, S. 353-359,

369-375, 397-402, 422-426.) as

Absperrvorrichtung für Gashauptleitungsrohre. LudwigBoehm,

Cöln-Ehrenfeld. (D. R. P. 294 002 vom 8. Februar 1916.) i

Ausgleichvorrichtung für die Einwirkungen der Temperatur-

schwankungen auf Gasfernzünder. Wilhelm Heine, Charlottenburg.

Zwischen Membran und Schaltwerk ist ein Thermostat eingeschaltet.

(D. R. P. 294 003 vom 7. Oktober 1915.) i

-

Verfahren zur Zurückführung des in den Kondensaten aus-

gefallenen Ammoniaks in den Gasstrom. Dipl.-Ing. Karl Burk-

heiser, Dortmund. Bei der Nebenproduktengewinnung in Kohlen-

destillationsbetrieben u. dgl. fällt bei der Kühlung der Gase Ammoniak,

stark mit Wasser verdünnt, aus. Bei den sogenannten direkten, halb-

direkten und ähnlichen Ammoniakgewinnungsverfahren mußte das in

der Kühlung ausgefallene Ammoniak in den Gasstrom zurückgeführt

werden, was insofern mit Schwierigkeiten verknüpft war, als die Gase

stark erwärmt und dementsprechend auch mit mehr Wasserdampf be-

laden werden. Nach vorliegender Erfindung soll die Rückführung des

Ammoniaks der Kondensate dadurch vollkommener und wirtschaftlicher

gestaltet werden , daß die ausgefallenen dünnen Ammoniakwässer auf

eine Destillierkolonne aufgegeben, die entstehenden ammoniakhaltigen

Dämpfe zu einer konz. Flüssigkeit verdichtet werden, und mit diesem

verdichteten Wasser der Gasstrom vor seinem Eintritt in die eigentliche

Gasgewinnungsstelle gewaschen wird. Es gibt dann diese Waschflüssig-

keit den größten Teil des Ammoniaks an das Gas ab, so daß dieses

vor dem Eintritt in die Ammoniakgewinnungsstätte alles Ammoniak

des Rohgases, jedoch ohne dessen Wasserdampf, enthält, und ohne daß

den Gasen gleichzeitig mit dem Ammoniak Wärme und neue Wasser-

dämpfe zugeführt werden. Das aus diesen Waschvorrichtungen ab-

laufende Wasser läuft mit den übrigen Kondensaten zusammen und

wird von neuem auf der Destillierkolonne verarbeitet usw. Es empfiehlt

sich, das Gas mit dem konz. Ammoniakwasser an einer Stelle zu

waschen, wo das Gas noch heiß ist, also z. B. in der sog. Luftkühlung.

Man kann dann das Gas mit dem Ammoniak nicht nur in weitestem

Maße beladen, sondern das Gas wird auch stark gekühlt. (D. R. P.

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 349. 294130 vom 25. Februar 1916.) i
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Die Abscheidung der Bestandteile in einem Naturgase, aus dem

Gasolin kondensiert wird. G. A. Burrell und F. M. Seibert. - Es

handelt sich um ein Pittsburger Naturgas, das nach der früher be-

schriebenen Methode ¹ ) zur Trennung der Bestandteile eines Naturgases

durch fraktionierte Destillation im Vakuum bei niedriger Temperatur

behandelt wurde. In dem Gase ist der Hauptmenge nach Methan

vorhanden neben kleinen Mengen höherer Paraffine ; das Methan wurde

zuerst beseitigt; hierauf geschah dies mit Athan. In der dritten Fraktion

wurde Propan erhalten und in der vierten Fraktion Butan und

höhere Paraffinkohlenwasserstoffe. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1915,

Bd. 37, S. 392.)

-

sm

Die Zusammensetzung der festen Kohlenwasserstoffe des

Erdöls, des Paraffins und Ceresins. J. Marcusson. Paraffin und

Ceresin weisen bei gleicher Höhe des Schmelz- und Erstarrungspunktes

so erhebliche Verschiedenheiten in ihrem chemischen Verhalten auf,

daß auf ungleichartige Konstitution geschlossen werden muß. Während

der Untersuchung hat sich gezeigt, daß Ceresin Isoparaffine enthält,

was allgemein für Ceresine zuzutreffen scheint. Hiernach darf man

annehmen, daß ebenso wie das Ceresin auch die amorphen Kohlen-

wasserstoffe des Erdöls im wesentlichen aus Isoparaffinen bestehen,

nicht aus Naphthenparaffinen. Schließlich gibt Verf. ein Verfahren zum

Nachweis des Paraffins im Ceresin durch die Bestimmung des Fällungs-

wertes an. Bei dem Vorliegen paraffinfreier Ozokerite und Ceresine

vermag diese Bestimmung als Identitäts- und Qualitätsprobe zu dienen.

(Mitt. Kgl. Materialprüfungsamt. 1915, S. 415.)

-

sm

Vorrichtung zur Destillation von Petroleum, Teerölen und dgl.

unter hohem Vakuum. Philipp Porges, Richard Neumann und

Leo Steinschneider. In der Abbildung ist A die Destillierblase,

K der Kühler, C der barometrische Kondensator, welche sämtlich unter

Vakuum arbeiten. Mit V ist ein neuartiger Auffangapparat bezeichnet.

In das Sammelgefäß R fließen die Destillate. Mit P ist die Vakuum-

pumpe und mit 11 die Auspuffleitung der Vakuumpumpe für un-

kondensierbare Gase der Destillation bezeichnet. Die aus dem Vakuum-

kühler K kommenden Destillate fließen durch das Rohr 1 in den Raum 2

der Vorrichtung V, wobei das in einen Empfangsraum 4 führende

Ventil 3 vorerst geschlossen ist. Durch einen mechanischen Antrieb

wird nun das Ventil 3 geöffnet, wodurch die Destillate in den Emp-

fangsraum 4 fließen, während ein Ventil 5 geschlossen bleibt. Sodann

wird das Ventil 3 geschlossen und das Ventil 5 geöffnet, wobei das

Y

Destillat durch den ver-

stellbaren Siphon S ins

Freie oder in das Sammel-

gefäß R austréten kann.

Während diesesdieses Aus-

laufens sammelt sich im

Raum 2 frisches Destillat,

und das Spiel beginnt von

neuem. Das Destillat ge-

langt somit in getrennten

Mengen regelmäßig ins

Freie. In dem Empfangs-

raum 4 ist daher in einer

Arbeitsperiode Vakuum,

in der folgenden aber

atmosphärische Spannung. Um das Öffnen der Ventile oder anderen

Steuerorgane zu erleichtern, kann die Einrichtung getroffen werden,

daß, noch ehe das betreffende Steuerorgan geöffnet wird, auf beiden

Seiten desselben gleicher Druck hergestellt wird, zu welchem Zwecke

Hilfsventile angeordnet werden. Durch das eine Hilfsventil wird dieDurch das eine Hilfsventil wird die

Vakuumspannung im Empfangsraum erzeugt, ehe das Einlaßventil für

das Destillat geöffnet wird, und durch das andere Hilfsventil wird

atmosphärische Spannung erzeugt, noch ehe das Auslaẞventil für das

Destillat geöffnet wird. Der Empfangsraum kann in seinem Volumen

je nach der Menge der hinzukommenden Destillate veränderlich sein.

Für mehrere Destillatausläufe brauchen nur zwei gesteuerte Hilfsventile

angeordnet zu werden, welche durch Rohre mit jedem Empfangsraum

verbunden sind und in allen Empfangsräumen gleichzeitig Vakuum

oder gleichzeitig atmosphärische Spannung erzeugen. Zur Herbei-

führung der atmosphärischen Spannung im Empfangsraum wird zweck-

mäßig nicht Luft, sondern es werden Auspuffgase der Luftpumpe

verwendet. (D. R. P. 294 188 vom 20. September 1914.)

Über Meßmethoden für Schieß- und Sprengmittel.

von Huberth. Verf. bestimmt in seinem Explosionscalorimeter

Druck und Wärme. Dieses besteht aus zwei starken Glasgefäßen, deren

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 359.

¹) Journ. Amer. Chem. Soc. 1914, Bd. 36. S. 1537.

--

i

Andreas

Zwischenraum evakuiert wird. Der gemeinsame Verschlußdeckel trägt

Manometer, zwei Thermometer in und über dem Wasser im Glasgefäß

und zwei Hähne zum Stahlrohr und zum innern Glasgefäß. In ihn

ist ein starkes, nach Bedarf mit Kappe verschließbares Stahlrohr ein-

geschraubt, in dem an einem Haken im Deckel die elektrisch ab-

zufeuernde Sprengladung frei hängt. Ein Sieb im Stahlrohr nimmt die

festen Verbrennungsrückstände auf. Das innere Gefäß ist graduiert.

Bei kleinem Druck wird Wasser bis zur Nullmarke eingelassen, die

Hähne geschlossen, abgefeuert und der Wasserstand an der Skala und

Temperatur abgelesen. Explosionsdauer und Druckverlauf werden stereo-

kinematographisch unter Anwendung von orangegelben und violetten

Farbenfiltern vor den Objektiven aufgenommen. Bei starkem Druck

wird die Kappe auf das Stahlrohr aufgeschraubt, dieses evakuiert und

das Gefäß ganz mit Wasser gefüllt. Ein direktes Meßverfahren für

die Verbrennungstemperatur und Dauer bei Schießpulver besteht in der

innigen Mischung von 0,1 kg Pulver mit 0,09, 0,08 ... 0,01 kg Sand

und Aufschütten des an 0,1 kg fehlenden Sandes auf das Gemisch.

Die Temperatur wird calorimetrisch, die Zeit kinematographisch am

Manometerausschlag oder durch Flammenphotographie bestimmt. Aus

den Werten t° C. und sec./1000 erhält man die besonders für das Aus-

brennen der Feuerwaffen wichtige Temperaturkurve. (Ztschr. ges. Schieß-

u. Sprengstoffw. 1915, Bd. 10, S. 97.)
Ll

-

Verfahren zur Herstellung von Sprengstoff in Kugelform .

William Joseph Hoynes, Cleveland , Ohio, V. St. A. Das vor-

liegende , insbesondere zur Schrotformung von Chloratsprengstoffen

bestimmte Verfahren will die Mängel der bisherigen Verfahren in der

Weise beseitigen, daß trockene Kerne des Sprengstoffes zunächst ohne

Anfeuchten in pulverisiertem Sprengstoff gewälzt werden, worauf nach

Beigabe einer geringen Menge Flüssigkeit zum Anfeuchten das Wälzen

fortgesetzt und unter weiterer Zugabe von staubförmigem Material mit

darauf folgendem Anfeuchten beendet wird, nachdem die Kerne durch

das Anhaften des pulverförmigen Sprengstoffs allmählich eine Kugel-

form von gewünschter Größe erreicht haben. Die Abbildung zeigt

eine zur Ausführung des Verfahrens geeignete Vorrichtung. Die um-

laufende Behältertrommel 7 lagert an einer schrägen, mit Antrieb ver-

bundenen Welle A und ist schwenkbar sowie zur Entleerung des In-

haltes kippbar eingerichtet. Vom Vorratsrumpf H aus wird das Material

in Gestalt eines feinen trockenen Pulvers dem Innern der Trommel 7

zugeführt, während

diese mit geeigneter

Geschwindigkeitum-

läuft. Mit B ist eine

umlaufende Verteil-

bürstebezeichnet und

mit W das Wasser-

zuführungsrohr, wel-

ches durch die Düsen

V die Feuchtigkeit

austreten läßt. Man

bringt nun zunächst

eine gewisse Menge

zusammengeballter

Körperchen der

H

T P

Sprengstoffmasse in die Trommel T hinein und darauf ohne voran-

gehende Feuchtigkeitszufuhr pulverförmigen Sprengstoff, während die

Trommel umläuft. Weiterhin leitet man durch die Düsen V Feuchtig-

keit in Form eines Nebels oder Spritzregens über die Mischung, wodurch

erreicht wird, daß die pulverförmige Masse an den Wälzkernen haftet

und somit die Bildung kugelförmiger Rundkörper P beginnt. Wenn

die erstmalig zugeführte Menge pulverförmigen Sprengstoffs auf diese

Weise verbraucht ist, setzt man mehr zu, indem man gleichzeitig die

Verteilbürste B umlaufen läßt und bald darauf mehr Feuchtigkeit zu-

führt, bis die gewünschte Dicke der Körner erreicht ist. Es ist streng

darauf zu achten, daß keine Befeuchtung stattfindet, bevor das trockene

Pulver zugefügt ist, weil sonst die Wälzkerne aneinanderbacken oder

so teigig werden könnten , daß der Erfolg des Verfahrens vereitelt

würde. Als Beispiel wird die Mischung von Kaliumchlorat und pulver-

förmigen Zucker angeführt. Sobald die Kugelkörper die gewünschte

Größe erreicht haben, wird der Behälter T um seine Achse gekippt,

wobei man das geteilte Scharniertragstück D zu lösen und zu öffnen

hat. (D. R. P. 288 113 vom 21. März 1914.) i

Feuerschutzvorrichtung für Zündholzmaschinen. Badische

Maschinen - Fabrik und Eisengießerei vorm. G. Sebold und

Sebold & Neff. Beim Ausbruch eines Brandes fällt eine Bürste

zwischen die Hölzer und verhindert die Ausdehnung des Feuers.

(D. R. P. 293 779 vom 14. Oktober 1915.) i

---
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Erhöhung der Zuckererzeugung. Brukner. - Verf. bespricht

die in verschiedenen Zeitungen gemachten Vorschläge, die sämtlich

völligen Mangel an Sachkenntnis verraten, denn allein jene entsprechen

den Bedürfnissen der Verbraucher auf die Dauer, die eine Erhöhung

der Erzeugung und der verfügbaren Zuckermengen bewirken; eine

solche ist aber nur zu erwarten , wenn für Rüben und Zucker Preise

bewilligt werden, die den derzeitigen Kosten der Erzeugung und Ge-

winnung entsprechen, und wenn auch sonst alles geschieht, um diese

zu erleichtern und zu fördern. Inwieweit das bisher geschah, geht

aus Herrn v. BATOCKIS Bezeichnung des Ergebnisses der >>Zucker-

wirtschaft<< als eines »betrübenden< zur Genüge hervor. (D. Zuckerind.

1916, Bd. 41 , S. 700.)

-

Der sachlich durchaus zutreffende und ebenso klar wie geistvoll geschriebene

Aufsatz verdient, in weitesten Kreisen gelesen zu werden! Als Ref. schon Ende

1914 vor den unausbleiblichen Folgen der damals eingeleiteten „Zuckerwirtschaft"

warnte, wurde der Abdruck des betreffenden Artikels von der Zensur nicht

zugelassen. 2.

Zuckererzeugung für 1917/18. Preissler. - Eine Aufrecht-

erhaltung und womöglich Vermehrung der Zuckererzeugung setzt eine

solche des Rübenbaues voraus , an die nur zu denken ist, wenn der

Preis der Rübe im Einklang mit dem anderer Bodenerzeugnisse fest-

gesetzt wird, wenn man die Beschlagnahme der Schnitte auf das äußerste

Mindestmaß einschränkt, und wenn man den Teilhabern möglichst viel

Melasse als Viehfutter beläßt. (D. Zuckerind. 1916, Bd. 41 , S. 720.)

Nach allen bisherigen Erfahrungen kann man nicht frühzeitig genug auf den

Ernst der einschlägigen Verhältnisse hinweisen, damit die maßgebenden Stellen

Zeit behalten, die erforderlichen Maßregeln vorzubereiten.

--
Zucker und Alkohol in Frankreich. Die Steuernachlässe für die

sog. >>Bouilleurs de cru« , d. s. kleine Landwirte, die für ihre Familien

und ihr Gesinde im Kleinen sog. Haustrunk brennen, sind vorerst

abermals bewilligt worden, was im Interesse der Rübenerzeugung höchst

bedauerlich erscheint. (Journ . fabr. sucre 1916, Bd. 57, S. 18.)

Die französischen Zuckerfabrikanten kämpfen seit Jahrzehnten vergeblich

gegen diese Privilegien an, die dem Staate nicht nur jährlich 40, nach Anderen

45-50 Mill. Fr. Steuer entziehen, sondern auch außerordentlich zur Ausbreitung

des Alkoholgenusses und der Trunksncht beitragen, daher die Volksgesundheit in

hohem Maße schädigen ; daß ihre Beseitigung sogar in der jetzigen Zeit der

Finanznot zunächst nicht gelungen ist, läßt auch hier die ungeheure Macht ver-

meintlicher agrarischer Interessen erkennen.
2

Reduzierende Zucker und Bleiessig. N. Deerr. - Die Ver-

suche des Verf. bestätigten, daß die reduzierenden Zucker, namentlich

in Gegenwart von Salzen, gefällt werden, und aus dem Niederschlage

wieder freigemacht werden können, so lange er sich nicht weiter zer-

setzt hat; Umsetzungen, z. B. in Glutose, wie DAVIS sie annahm, finden

nicht statt. (Int. Sug. Journ. 1916, Bd. 18, S. 403.) 2

Über Ausbeuteformeln. Hoepke. Verf. kann die von CLAASSEN

erhobenen Einwände nicht als stichhaltig anerkennen , hält vielmehr

dessen Berechnungen in mehreren Punkten für unzureichend oder

irrtümlich, und muß daher seine eigenen Angaben aufrecht erhalten.

(D. Zuckerind. 1916, Bd. 41 , S. 691.)

Auch Steffens¹) hält die Claassenschen Berechnungen für teilweise un-

zutreffend oder unvollständig und entwickelt die von ihm für richtig befundenen,

praktisch brauchbaren Formeln. 2

Anwendung zuckertechnischer Formeln. H. Claassen.

Verf. bespricht die Einwände von STEFFENS und HOEPKE, zeigt , daß

sie auf Irrtümern und Mißverständnissen beruhen, und weist neuerdings

auf die Wichtigkeit richtig angestellter Berechnungen hin. (D. Zuckerind.

1916, Bd. 41 , S. 729.)

Mit Recht erwähnt Verf. hierbei auch die Notwendigkeit richtiger Probe-

nahmen; wie schwierig diese selbst in scheinbar ganz einfachen Fällen sind

(z. B. Zerlegung von Rohzucker in affinierten Zucker und Sirup, oder weißen

Krystallzucker und Ablauf, bei der Affination) hat Ref. schon vor Jahren ge-

zeigt: Fast niemals stimmen die errechneten und die wirklich gewogenen Aus-

beuten genügend und in regelmäßiger Weise überein!
2

Bestimmung der Saftalkalität bei der Saturation . Vodička.

Da die käuflichen Phenolphthalein-Papiere sehr oft unzuverlässig oder

leicht veränderlich sind, so empfiehlt es sich , sie selbst herzustellen,

um schädlichen Irrtümern von vornherein vorzubeugen. (Böhm . Ztschr.

Zuckerind. 1916, Bd. 41 , S. 24.) 2

Verf. ver-Saftreinheiten in Rohrzuckerfabriken. H. Pellet.

weist abermals darauf, daß die Werte nur vergleichbar ausfallen, wenn

sie unter genau gleichen Umständen, und an einander entsprechenden

Proben ermittelt wurden. (Int. Sug. Journ . 1916, Bd. 18, S. 420.) 2

*) Vgl. Chem.-Ztg. Rep. 1916, S. 327. ¹) D. Zuckerind. 1916, Bd. 41 , S. 692.

-
Bestimmung des Kalkes in Zuckersäften. Rössing. Verf.

beweist, daß, entgegen noch immer herrschenden Ansichten, diese Be-

stimmung in heißer, mit Essigsäure angesäuerter Lösung durch Fällung

mit Ammoniumoxalat vorgenommen werden kann, und keine vorherige

Veraschung erfordert. (D. Zuckerind. 1916, Bd. 41 , S. 712.) 2

Vorkommen des Fucosans in Fucus virsoides. Votoček und

Röhlich. Auch diese Fucus -Art des Adriatischen Meeres enthält

reichlich Fucosan, aus dem sich unschwer reine Fucose gewinnen ließ.

(Böhm. Ztschr. Zuckerind. 1916, Bd. 41 , S. 2.) 2

-

Lagerung des Zuckers in konischen Schleudertrommeln.

Pankrath. Fortsetzung des Berichtes über einschlägige, bisher noch

ungenügende Versuche. (Centralbl. Zuckerind. 1916, Bd. 25, S. 8.)

-

-Herstellung eingedickten sog. „Rübensaftes". Dieser Ver-

arbeitung sind , wie das Kriegsernährungsamt mitteilt, in den letzten

Wochen warme Fürsprecher entstanden , und da es sich um eine

>>zweckmäßige Verarbeitung« handelt, ist die Erlaubnis erteilt worden,

den betreffenden Herstellern bestimmte Mengen Rüben zuzuführen.

(D. Zuckerind. 1916, Bd. 41 , S. 760.)

In Wirklichkeit ist die Saftgewinnung in den meisten dieser Saftfabriken,

namentlich in den Pressereien, eine höchst unvollkommene, so daß von einer

„zweckmäßigen Verarbeituug" gar nicht die Rede sein kann; da die Rübenernte

ohnehin weit knapper ausfällt als man annahm, ist die Erteilung obiger Er-

laubnis eben so schwer begreiflich wie ihre Begründung.
2

Zuckergewinnung aus Melasse durch Osmose. Daude. - Der

umfangreiche Aufsatz (34 S. ) bringt eine Zusammenstellung der Ver-

fahren und Patente, und erläutert sie an der Hand zahlreicher Ab-

bildungen. (Ztschr. Zuckerind. 1916, Bd. 66, S. 689.)

•

-

Auf die ältere Geschichte des Verfahrens geht die Abhandlung nicht ein,

auch übt sie keinerlei Kritik an Wert und Erfolg der erörterten Erfindungen. 1

Über das Schleudern des Zuckers. Pankrath. — Verf. bespricht

die Lagerung des Zuckers in den Schleudertrommeln , namentlich in

den konischen, und erörtert einige Vorschläge, die dahin abzielen, sie

zu einer möglichst gleichmäßigen und regelmäßigen zu machen.

(Centralbl. Zuckerind. 1916, Bd. 24, S. 1043.) 2

Unschädlichkeit des Rübensaponins in Zuckerfabriksabwässern.

F. Schulz. Auf Grund sehr eingehender Versuche kommt Verf. zum

Ergebnisse, daß sich KOBERTS saures Rübensaponin im Abwasser der

Schnitzelpressen, zum kleinen Teile auch im Diffusionswasser, als Calcium-

oder Magnesiumsalz kolloid gelöst vorfindet, und durch schwaches An-

säuern mit Mineralsäuren fast völlig abgeschieden werden kann. Auf

Fische übt das Preßwasser eine schädliche Wirkung erst aus, wenn es

5-10% des gesamten Ablaufwassers ausmacht, was nur vorkommen

könnte, falls eine große Fabrik das Preß- und Diffusionswasser für sich

in einen ganz kleinen Bach abließe (wobei überdies schon der Mangel

an freiem Sauerstoffe den Fischen verderblich würde), welcher Fall in

der Praxis kaum in Betracht zu ziehen ist. Schädlich wirkt das Wasser

erst, wenn es in 11 über 5 mg Saponin enthält, welche Menge nach

der Naphthoresorcinprobe noch sehr leicht und sicher nachweisbar ist

(durch die Reaktion mit Glucuronsäure, deren Verbindung mit der sog.

Rübenharzsäure im sauren Saponin vorliegt, wie die Arbeiten KOBERTS

und SMOLENSKIS ergaben). Im Großbetriebe kommt aber eine solche

Konzentration, wie angedeutet, nicht oder kaum je vor. (Böhm. Ztschr.

Zuckerind. 1916, Bd . 41 , S. 4.) 2

-

Zusammenfassender Bericht über die Arbeiten der Staatlichen

Kommission zur Prüfung der Reinigungsverfahren von Zuckerfabrik-

abwässern in der Zeit von 1899 bis Anfang 1913. C. Günther und

A. Herzfeld. Ein »Universalverfahren«, das für alle Fälle geeignet

wäre, gibt es natürlich nicht. Die Bodenberieselung, die z. B. von

zahlreichen im Herzogtum Braunschweig liegenden Fabriken (etwa

20 Morgen auf 1000 Ztr. tägliche Rübenverarbeitung) mit Vorteil an-

gewandt wird, kommt in den allermeisten Fällen wegen Mangel an ge-

eignetem Gelände nicht in Betracht. Das früher bevorzugte Proskowetz-

verfahren und seine Abänderungen, Verbindungen des Rieselverfahrens

mit Kalkung der Abwässer (Verfahren von HEINOLD u . a. ), ferner die

Gärverfahren (MÖLLER FÖLSCHE, ZUCKERFABRIK HELMSDORF, sogen.

sächsisches Verfahren u. a.) haben sich aus demselben Grunde und

wegen der eintretenden Verschlickung des Bodens allgemein nicht ein-

zuführen vermocht. Auch unter den zahlreichen neueren Verfahren,

die darauf ausgehen, die besonders schädlichen Diffusionsablauf- und

Schnitzelpreßwässer in den Betrieb zurückzunehmen (Verfahren von

PFEIFFER-BERGREEN, CLAASSEN, der ZUCKERFABRIK BIENDORF u. a.) oder

überhaupt gar nicht entstehen zu lassen (Verfahren von STEFFEN, HYROS-

RAK u. a.), und die in vielen Fällen die Abwasserfrage für die Fabriken

-
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sehr erleichtert haben, gibt es kein »Universalverfahren . Welches Ver-

fahren jede einzelne Fabrik bei bestimmten Vorflut- und sonstigen

örtlichen Verhältnissen am zweckmäßigsten anwendet, um Mißstände

durch Ableitung ihrer Abwässer zu vermeiden, hängt von den Boden-

verhältnissen der Umgebung, der Erweiterungsfähigkeit der Fabrik, dem

Verhältnis zwischen dem Preis des Zuckers und dem der Zuckerschnitzel

und anderen Umständen ab. (Mitteil. a. d. Kgl. Landesanst. f. Wasserhyg.

1914, Heft 18, S. 1-32.) ff

Zukunft der Rohrzuckerproduktion
. A. Herzfeld. Redner

bespricht die Propaganda des in England gebildeten »>Westindischen

Komites << , und die Entwicklung der Fabrikation auf Cuba, die in

starker Ausdehnung und raschem Fortschreiten begriffen ist, so daß

die Rübenzuckerindustrie künftig vor außerordentlich schwierigen Ver-

hältnissen stehen dürfte. (D. Zuckerind. 1916, Bd. 41 , S. 728.)

Auf die Gefahren dieser Entwicklung hat Ref. seit langen Jahren in Wort

und Schrift immer wieder hingewiesen, und als einziges Gegenmittel die recht-

zeitige Organisation der heimischen Industrie erklärt ; bisher hat es aber an der

erforderlichen Einsicht der weiteren Kreise gefehlt, und es erscheint fraglich, ob

diese selbst jetzt endlich in genügendem Maße erweckt werden kann.

29. Färberei.
Anstriche.

a

Zuckerindustrie in Cuba. Bartsch. Verf. hält die weitaus-

schauenden Pläne für die Zeit nach dem Kriege für kaum zutreffend,

und glaubt nicht, daß derlei Erwartungen dann für die Dauer zutreffen

können. (Centralbl. Zuckerind. 1916, Bd. 25, S. 10.) 2

Rohrzucker-Fabrikation in Guadeloupe. N. N. — Die Industrie

befindet sich daselbst in einer schweren Krise, da es ihr technisch und

wirtschaftlich an allen Hilfsmitteln fehlt, und auch nicht abzusehen

ist, wie diese rasch genug beschafft werden sollten. (Journ. fabr. sucre

1916, Bd. 57, S. 19.)

Schon seit Jahren hat ein genauer Kenner der Verhältnisse, Légier, als

Wurzel des Übels die bureaukratische Art der französischen Kolonialverwaltung

bezeichnet; anscheinend ist sie bisher unverändert geblieben.

-

λ

Zuckerfabrikation in Mauritius. N. Ein Vergleich der Zahlen

über Ausbeuten , Verluste usw., mit denen aus Hawaii, läßt erkennen,

daß die Unvollkommenheiten in Mauritius noch sehr erheblich sind, und

dringend derVerbesserung bedürfen. (Journ. fabr. sucre 1916, Bd. 57, S. 19.) 2

Faserbestimmung in der Bagasse. N. Deerr. (Int. Sug. Journ.

1916, Bd. 18, S. 413.) 2

Imprägnierung. Klebemittel.")

Vorrichtung zum Färben von Rohbaumwolle und dergl. mit

kreisender Flotte. Uniform Dyeing Machine Co., Groveville, V. St. A.

- Die bisherigen Vorrichtungen dieser Art sollen nur das Färben von

schichtenweise eingelegtem oder von hochkant gestelltem Färbgut ge-

statten und nur eine ungleichmäßige Färbung ergeben. Mit vorliegender

Vorrichtung soll beiderlei Färbgut mit gutem Erfolge behandelt werden

können. Die Abbildung zeigt einen senkrechten Schnitt durch einen

Farbbehälter. Der Behälter 10, in welchen das zu färbende Gut ein-

gesetzt wird, ist durch eine lotrechte Trennungswand 13 in zwei

Kammern 11 und 12 zerlegt. Die Kammer 11 ist die eigentliche

Färbkammer, während die kleinere Kammer 12 als Mischkammer für

die Farbflüssigkeit dient. An beiden Seitenwänden der Färbkammer 11

sind der ganzen Länge nach in bestimmten Abständen übereinander

Träger 14 angebracht, auf denen gelochte Metallplatten 15 ruhen.

Diese verhältnismäßig schmalen Platten liegen nebeneinander und bilden

18 16
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15 11
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15
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17 15,1416 15 19

20 21 20
21 20

22

wegnehmbare Regale oder Böden,

die durch Winkel 16 in ihrer Lage

gehalten werden. In gewissen Ab-

ständen besitzen die Winkel 16

Löcher für an den Wänden des Be-

hälters angeordnete Schrauben 17,

welche mit Hilfe von Muttern die

Winkel 16 festhalten. Jede Platte 15

wird somit in ihrer Lage festgestellt,

kann aber, wenn der gefärbte Stoff

herausgenommen oder ungefärbter

Stoff in den Behälter gebracht werden soll, leicht entfernt werden.

Oberhalb der Platten 15 angeordnete V- förmige Stangen verhindern,

daß die Platten beim Umlauf der Farbflüssigkeit sich bewegen. Im

Innern der Kammer 11 befindet sich unter dem untersten Regal ein

Verbindungsstück 19, an welches mehrere kurze Rohrstücke 20 mit

Schlitzen 21 angeschlossen sind, welche als Flüssigkeitsverteiler dienen .

Dieses Verbindungsstück ist auch an das Rohr 22 angeschlossen, welches

zu den Umlaufrohren der Vorrichtung gehört. An einer Seite des Be-

hälters ist ein Schmutzwasserüberlauf angeordnet, welcher nach dem

Färben zur Entfernung des Schmutzwassers dient. Die Oberkante der

Trennungswand 13 liegt tiefer als die Oberkante des Behälters. Sie

setzt sich fort in einen wegnehmbaren Teil 25, so daß, wenn während

des Färbens die Farbe umlaufen soll, dieser Teil entfernt werden kann.

Wenn nach dem Färben das Waschwasser durch die Färbkammer auf-

wärts ziehen und durch den Schmutzwasserüberlauf abfließen soll, wird

der Teil 25 aufgesetzt. Die wegnehmbaren Platten 15 dienen zum

Färben von Garn, Strümpfen und dergl. Sie werden bis auf die oberste

und unterste entfernt, wenn Rohbaumwolle oder anderes hochkant auf-

zustapelndes Gut gefärbt werden soll. Durch entsprechend angeordnete

Rohrleitungen und Ventile wird die Farbflüssigkeit mittels einer Pumpe

in üblicher Weise in der einen oder anderen Richtung durch die Färb-

kammern geführt, wobei mittels der geschlitzten Rohre 20 eine gleich-

mäßige Verteilung gesichert wird. (D. R. P. 294 272 vom 28. Juli 1914.) i

-

Die Untersuchung zum Rauhen bestimmter , halbgereinigter

Baumwollgewebe auf ihre Eignung zur Weiterverarbeitung in der

Färberei, Druckerei und Appretur. M. Freiberger. Verf. bespricht

die verschiedenen Ursachen, welche die Weiterverarbeitung halbgereinigter

Gewebe hindern und dieser förderlich sind. Hierfür kommen in Betracht

der Gehalt der Gewebe an Feuchtigkeit, Stärke, Fett und Holzgummi,

Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 360.

deren Verteilung auf der Faser, das Vorhandensein von Celluloseabbau-

produkten, die Art der Trocknung sowie die Ungleichheiten in der

Spinnerei und Weberei. Hiervon ist die » Netzfähigkeit« der Stoffe ab-

hängig, die Verf. durch Messen jener Zeit bestimmt, in der ein 0,05 g

wiegender Tropfen destillierten Wassers, der aus der Höhe von 4 cm

aus einer Bürette auf den Stoff fällt, von diesem vollends aufgenommen

wird. Ferner ist die Messung jenes Widerstandes von Bedeutung, den

sowohl der trockene als auch der benetzte Stoff dem Filtrieren von

Flüssigkeiten entgegensetzt. Verf. mißt diese beiden Zahlen durch die

Bestimmung der Zeiten , innerhalb welcher 5 ccm destilliertes Wasser

durchfiltrieren , und bezeichnet sie als die »Filtrierfähigkeit und das

>>Durchlässigkeitsvermögen«. Die Feststellungen dieser 3 Zahlen geben

Anhaltspunkte für die Beurteilung des Reinheitsgrades von Geweben.

(Färber-Ztg. 1916, S. 259.) oh

Reinigen und Färben von Gummimänteln. Fritz Wegener.

(Seifensieder-Ztg. 1916, Bd. 43, S. 197-198.) r

Verfahren zur Herstellung von Wasserglasfarben, welche rasch

wasserfest werdende Anstriche liefern. Wilhelm Gallenkamp. -

Lagerfähige Silicat-Anstriche, d. h. Mischungen von Wasserglaslösungen

mit anorganischen Farbstoffen und dergl., welche nicht sofort eine

Koagulation der Kieselsäure hervorrufen, bleiben nach dem Trocknen

geraume Zeit wasserlöslich, sind also, als Außenanstriche verwendet,

wetterunbeständig. Erst nach 3-4 Wochen, wenn sie während der

Zeit gegen Wasser geschützt sind, werden sie so hart, daß sie dem

Abwaschen und den Wettereinflüssen einigermaßen widerstehen. Der

Grund hierfür liegt darin, daß Wasserglas stets mehr oder weniger

freies Alkali enthält, welches die Kohlensäure der Luft anzieht, so daß

die Abscheidung der Kieselsäure erst nach geraumer Zeit beginnt.

Nach dieser Erfindung soll man diesen Mangel beseitigen und eine

wesentliche Beschleunigung des Abbindeprozesses erzielen können,

wenn man dem fertigen Silicat-Anstrich etwa 1/4-1/2 einer gesättigten

wässrigen Lösung von Natriumbicarbonat oder anderen Alkalibicarbonaten

zufügt und die Mischung vor dem Verstreichen auf über 70 ° C. erhitzt.

Dadurch soll das freie Alkali des Wasserglases abgesättigt und durch

das Erhitzen des überschüssigen Bicarbonates freie Kohlensäure ent-

wickelt werden, welche in statu nascendi aus dem Wasserglas freie

Kieselsäure in äußerst feiner Modifikation und gleichmäßig durch die

ganze Masse verteilt abscheidet, was sich an dem Zähflüssigwerden der

Mischung erkennbar macht, ohne daß diese an Streichfähigkeit einbüßt.

Die Farbmischung soll jetzt bereits nach 12 Std. einen wasser- und

wetterbeständigen Überzug auf der angestrichenen Fläche bilden.

(D. R. P. 294 330 vom 1. April 1916.) i

Druckform aus Eisen, Zink, Aluminium oder einer diese Metalle

enthaltenden Legierung für Ätzzwecke. Deutsche Martensgesell-

schaft m. b. H., Freiburg i. B. - Die Oberfläche der Druckform wird

zuerst durch Verstählung gehärtet und dann durch Verkupferung gegen

Luft und Feuchtigkeit haltbar und für gleichmäßiges Anätzen geeignet

gemacht. Statt Kupfer kann auch ein anderes in gleichmäßiger Schicht

auftragbares Metall von gleichen Eigenschaften als Schutzmitttel auf-

getragen werden. Für die Ätzung verwendet man die üblichen Mittel,

z. B. Eisenchlorid oder verdünnte Säuren. Zweckmäßig wird zuerst

nur die oberste oder die beiden oberen Schichten durchgeätzt, dann

wird die Atzung unterbrochen, mit Deckmitteln eingewalzt und erst

darauf die erforderliche Tiefätzung mit veränderten Ätzmitteln vor-

genommen. (D. R. P. 294237 vom 20. November 1915.) i
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30. Eisen.*)

Das Leitfähigkeitsphänomen in Bezug auf Eisenlegierungen ver-

schiedener Zusammensetzung und Struktur. W. Moseley. - Eisen-

proben von sehr verschiedener Zusammensetzung und Struktur lassen

sich bei einer bestimmten Stromdichte passiv machen, wenn man sie

als Anoden in einen elektrischen Stromkreis einschaltet. Die passivierende

Stromdichte steht in keiner Beziehung zur chemischen Zusammensetzung

oder Struktur der Proben, sie ist aber abhängig von der Natur und

Konzentration des Elektrolyten , so daß Stromdichten , welche in dem

einen Elektrolyten Passivierung bewirken , im anderen dies nicht tun.

Die zur Passivierung erforderliche Stromdichte wächst mit dem Elek-

trodenpotential. Im allgemeinen gehen Metalle mit geringer Lösungs-

tension bei einer niederen Stromdichte in den passiven Zustand über

als solche mit hoher Lösungstension. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1915,

Bd. 37, S. 2326-2333 .)

-

pu

Einige Versuche mit kaltgezogenem und wieder angelassenem

Flußeisen. O. Bauer. Von etwa 400° C. Anlaßhitze an beginnt die

Kugeldruckhärte deutlich abzunehmen, sie erreicht ihren niedrigsten

Wert bei 700° C. Anlaßhitze. Die bei 900 ° C. ausgeglühte und an

der Luft abgekühlte Probe ist etwas härter als die bei 700° C. an-

gelassene. Der Löslichkeitsversuch in 1 %iger Schwefelsäure ist jedoch

ein schärferes Hilfsmittel zum Nachweise stattgefundener Erhitzung kalt-

gezogenen Eisens als die Ermittlung der Kugeldruckstärke. Bei Rost-

versuchen in 1 %iger Kochsalzlösung scheint ein gesetzmäßiger Zusammen-

hang zwischen Anlaßtemperatur und Stärke des Rostangriffs nicht zu

bestehen. In bezug auf Kerbschlagversuche und auf Zugfestigkeit läßt

sich folgendes sagen: Die Bruchgrenze wurde durch Anlassen bis zu

etwa 400° C. nicht merkbar verändert. Die Kaltreckung hat das Material

im Innern weniger stark beeinflußt als nach dem Rande zu. Die Streck-

grenze zeigt schon bei Anlaßhitzen unter 400° C. schwache Neigung

zum Abfallen. Von 400 ° C. an ist der Abfall sehr deutlich. Die Dehnung

zeigt bereits bei Anlaßhitzen unter 400 ° C. schwache Neigung zum

Ansteigen. Von 400 ° C. an ist der Anstieg sehr deutlich. (Mitt. Kgl..

Materialprüfungamt. 1915, S. 395.)
sm

Fortschritte auf dem Gebiete der Eisengewinnung. H. Hoefing-

hoff. (Mont. Rundsch. 1915, Bd. 7, S. 462-474, 602-605.) rl

Kohle und Koks im Hochofen. B. F. Burman. (Met. and Chem.

Eng. 1916, S. 137 u. 256.)
น

Die Rohmaterialien des Hochofens. J. E. Johnson jr. (Met. and

Chem. Eng. 1916, S. 318.) น

Berechnungen über den Kohlenverbrauch moderner amerika-

nischer Hochöfen. P. Howland. (Bull . Amer. Inst. Min. Eng.

1916, S. 627.) น

Gegengewicht an Kippkübelkatzen von Hochofenschrägaufzügen,

welches getrennt von der Katze am oberen Ende des Aufzuges an-

geordnet ist. J. Pohlig Act.- Ges. , Cöln-Zollstock, und Johannes

Köhler, Cöln. Das Gegengewicht besitzt die Gestalt eines Wagens,

welcher sich auf dem oberen Gleiszweig bewegt. (D. R. P. 293745

vom 1. August 1915.)

—

i

Experimentelle Untersuchung des Siegerländer Spiegeleisen-

hochofens. Hermann Thaler. Berechnungen von Stoff- und

Wärmebilanzen im Hochofen bei der Herstellung von Spiegeleisen mit

10,83 %, 12,91 % und 20,32 % Mangan ergaben, daß mit zunehmender

Manganreduktion der Koksverbrauch steigt, damit wächst auch der

Windverbrauch und die Menge des erzeugten Gases. MitsteigenderMangan-

reduktion nehmen die Manganverluste durch Verchlackung prozentual

ab, die Verluste durch Verflüchtigung aber zu. Die Wärmeeinnahme

bewegt sich zwischen 3,5 bis 4,3 Mill.W. E., die Ausgabe zwischen

3,2 bis 4,0 Mill . W. E. Die auf Strahlungsverluste entfallenden Differenzen

betragen 7,5 bis 9 %. Verf. stimmt der Meinung einer ausschließlich

direkten Reduktion des Mangans durch festen Kohlenstoff nicht allgemein

zu und unterzieht die Reduktionsverhältnisse im Manganhochofen einer

näheren Kritik. (Berg- u. Hüttenm . Rundsch. 1916, Bd. 12, S. 33;

Bd. 13, S. 41 u. 55.) u

Verfahren zur Kühlung von Ofenköpfen, insbesondere von

Siemens-Martinöfen. Michel Johann Lackner. - Nach dem

Hauptpatent 282 4951 ) werden die Mündungen der Kühlkanäle durch

Stopfen verschlossen, so daß der Austritt des Kühlstromes aus dem

Ofenkopf nach Belieben entweder durch mehrere oder nur durch eine

Öffnung erfolgen kann. Nach vorliegender Erfindung wird die Kühl-

einrichtung so betrieben, daß gar keine Austrittsöffnungen offen gelassen

werden. Der eingeblasene Kühlstrom wird sich dann, wenn der Druck-

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 344. ¹) Ebenda 1915, S. 111.

unterschied zwischen dem Kühlluftstrom und dem im Herdraum herr-

schenden Unterdruck groß genug ist, im Ofenmauerwerk verlieren, d. h.

er wird sich durch die immer vorhandenen Mauerfugen der Kühlkanäle

einen Weg nach den Gas- und Luftzügen des Ofenkopfes suchen. Auf

diesem Zickzackwege durch die Fugen kommt das Kühlmittel in sehr

innige Berührung mit jedem einzelnen Stein des Mauerwerks, so daß

eine sehr wirksame Kühlung erzielt wird. Die nach Durchdringung

der Fugen in die Gas- und Luftzüge austretende Kühlluft ist ziemlich

hoch erhitzt. Auf der Abziehseite des Ofens wird sie mit den Ver-

brennungsprodukten nach den Kammern abziehen, auf der Einziehseite

des Ofens dagegen wird sich die Kühlluft dem einziehenden Luftstrom

sowie dem Gasstrom beimischen und könnte eine Vorverbrennung des

Gases einleiten, die unerwünscht wäre. Aus diesem Grunde ist es

zweckmäßig, die jeweilig einziehende Ofenseite gar nicht durch Ein-

blasen von Luft zu kühlen oder nur durch Dampf. (D. R. P. 293978

i
vom 26. Juli 1914, Zus. zu Pat. 282495.)

-

Trommelförmiger Roheisenmischer. Aktiengesellschaft Lauch-

hammer. Beim Mischen und Entschwefeln des Roheisens in den

üblichen Roheisenmischern wird der Inhalt nur ungenügend durch-

gemischt, weil infolge der bedeutenden Badtiefe die Kraft des ein-

fließenden Roheisenstrahles nicht genügt, um diesen bis zum Boden

hinabzuführen. Um diesen Mangel zu beseitigen, sind bei vorliegendem

Roheisenmischer die Eingußkanäle vom Mischraum abgetrennt und

stehen nur unten mit diesem in Verbindung, um das Eisen möglichst

o
n

d

wel.

tiefeinzuführen. In

den Abbildungen

istmita daseigent-

licheMischergefäß

bezeichnet,

ches mit Eisen bis

an die Badober-

fläche b gefüllt ist.

Die Trennungs-

wand d der Ein-

guẞrinne c läßt

unten eine Ein-

lauföffnung e frei. Durch die Rinne c dringt das eingefüllte Eisen in

der Richtung des Pfeiles in den Mischer ein. In ähnlicher Weise ist

auf der anderen Seite eine Ausgußrinne g angeordnet, deren Trennungs-

wand h ebenfalls am Boden eine Ausflußöffnung i besitzt. Zwecks

Wärmeausgleichs brauchen diese Scheidewände nur wenig über die

Badoberfäche b heraufzureichen und können oben mit Öffnungen k

versehen sein. Bei der Entnahme von Eisen muß dieses vom Boden

des Mischers in der Richtung des Pfeiles ausfließen, während die auf

der Oberfläche des Bades liegende Schlacke zurückgehalten werden

kann. Um eine Versetzung und Verschlackung der Ein- und Austritts-

öffnungen e und i zu verhindern oder zu beseitigen, können mehrere

solcher Einflußrinnen abwechselnd benutzt werden. Man kann auch

das Eisen durch die Ausgußrinne einfüllen, wobei etwaige Versetzungen

durch das einfließende heiße Metall weggeschmolzen werden. (D. R. P.

i
294 022 vom 20. Juni 1914.)

Die direkte Stahlerzeugung aus dem Erz. Ernest Humbert

und Axel Hethy.
und Axel Hethy. Die direkte Stahlerzeugung aus Erz, die unter

günstigen Verhältnissen ökonomisch möglich ist, liefert ein Material, das

die nach den gebräuchlichen Verfahren erzeugten Stahlsorten an Qualität

bei weitem übertrifft.bei weitem übertrifft. (Mont. Rundsch. 1915, Bd. 7, S. 222-224.) rl

Metallurgisches vom sauren Elektroschmelzverfahren. Albert

Müller. Der saure Ofen kann dort, wo phosphor- und schwefel-

armes Ersatzmaterial zur Verfügung steht, mit Vorteil verwendet werden;

er ist dem basischen betriebswirtschaftlich überlegen und bietet manche

Vorteile. Bei der großen Reaktionsfähigkeit der Zustellung können jedoch

nur Stähle von bestimmter Zusammensetzung und innerhalb gewisser

Festigkeitsgrenzen mit Erfolg erzeugt werden. (Mont. Rundsch. 1915,

Bd. 7, S. 508-509.) rl

Die wichtigsten zur Herstellung von Stahl und weichem Eisen

dienenden elektrischen Öfen. O. Dieffenbach. (Chem. Appar. 1915,

Bd. 2, S. 161-164, 173-175.)

—

r

Vorrichtung zum Härten und Anlassen von in ihrer äußeren

Form fertiggestellten Stahlschreibfedern. Hugo Müller, Reichen-

brand bei Chemnitz i. Sa. Die Federn fallen auf eine stark erhitzte

Platte, werden dadurch in glühenden Zustand versetzt und durch einen

Abstreicher in ein Gebläse zwecks Härtung geleitet, um endlich auf

einen erwärmten Teller zu fallen, wo sie angelassen werden. (D. R. P.

293796 vom 22. Januar 1915.) i

Verlag der Chemiker-Zeitung Otto v. Halem in Cöthen (Anhalt). Druck von August Preuß in Cöthen (Anhalt),
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3. Physikalische Chemie. Physik. Radiologie.*)

Auslegungen einiger stereochemischer Aufgaben in den Grenzen

des Elektronenbegriffs positiver und negativer Wertigkeiten . Teil III :

Eine Weiterführung der Auslegung der BROWN- und GIBSONSchen

Regel. Teil IV: Die gleichzeitige Bildung ortho-, meta- und para-sub-

stituierter Benzolderivate. Teil V: Eine Erwiderung an A. F. HOLLEMAN.

H. Sh. Fry. (Journ . Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 855.) sm

Der Elektron-Wertigkeitsbegriff. VI. Anorganische Verbindungen.

J.M.Nelson u. K.G. Falk. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1915 , Bd . 37, S. 274.) sm

Eine Kritik des Elektronen-Wertigkeitsbegriffes. R. F. Brunel.

(Journ. Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 709.) sm

22. Jahresbericht des Atomgewichts-Komitees. Während 1914

veröffentlichte Bestimmungen. G. P. Baxter. (Journ. Amer. Chem. Soc.

1915, Bd. 37, S. 407.) sm

Eine neue thermochemische Methode zur genauen Unter-

einteilung eines gegebenen Intervalls auf der Thermometerskala.

Th. W. Richards und Th. Thorvaldson. (Journ. Amer. Chem. Soc.

1915, Bd. 37, S. 81.) sm

Über die Berechnung der Fadenberichtigung für geeichte Ther-

mometer. H. Schlüter. (Mitt. Kgl. Materialprüfungsamt. 1915, S. 305.) sm

Über fraktionierte Destillation mit reguliertem Destillierhelm.

Fälle, in denen die Siedepunktskurve durch ein Maximum oder durch

ein Minimum hindurchgeht. M. A. Rosanoff und C. W. Bacon. (Journ .

Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 301.) sm

sm

DieMessungder Gefrierpunktserniedrigung verdünnter Lösungen.

L. H. Adams. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 481.)

Die Messung der Dampfdruckerniedrigung nach der Luft-

sättigungsmethode. E. W. Washburn und E. O. Heuse. (Journ .

Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 309.) sm

Die Einschließung des Elektrolyten durch den Niederschlag

im Silber-Voltameter. T. W. Richards und F. O. Anderegg. (Journ.

Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 7.) sm

Die Komplikationen an der Anode im Silber-Coulometer (Volta-

meter). T. W. Richards und F. O. Anderegg. (Journ . Amer. Chem.

Soc. 1915, Bd. 37, S. 677.) sm

Die Ionen-Hydration und die Übertragungszahlen des Cäsium-

chlorids. E. W. Washburn und E. B. Millard. (Journ. Amer. Chem.

Soc. 1915, Bd. 37, S. 694.) sm

Der Einfluß eines Wechselstromes auf die Elektrolyse durch

einen direkten Strom. (Teil II.) J. Ch. Ghosh. (Journ. Amer. Chem.

Soc. 1915, Bd. 37, S. 733.) sm

Eine Methode zur Bestimmung der aus einem Salz gebildeten

Hydrate. H.W. Foote. (Journ . Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 288.) sm

Radiometrische Messungen der Ionisationskonstanten von Indi-

katoren. E. J. Shaeffer, M. G. Paulus und H. C. Jones. (Journ. Amer.

Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 776.) sm

Eigenschaften des Silberjodids , erklärt in Bezug auf neuere

thermodynamische Auffassungen. G. Jones und M. L. Hartmann.

(Journ. Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 752.) sm

Wasserfreies Hydrazin als Lösungsmittel. Chemische Reaktionen

in wasserfreiem Hydrazin. F. W. B. Welsh und H. J. Broderson. (Journ.

Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 816, 825.) sm

17. Glas.

33. Elektrochemie. Elektrotechnik.

Zur Adsorption. Tadeusz Oryng. (Elektrochem. Ztschr. 1915,

Bd. 22, S. 176-177.) r

Die wahre Natur der vermeintlichen Adsorptionspotentiale.

R. Beutner. (Elektrochem. Ztschr. 1915, Bd. 22, S. 177-182.) r

Zum zeitlichen Verlauf der Adsorption. O. Arendt. Diss.

Jena 1915. 40 S. 8°.

Einrichtung zur Ermittelung der Durchdringungsfähigkeit von

Strahlungen. Reiniger, Gebbert & Schall Akt.- Ges. , Berlin.

Man bestimmt diejenige Dicke einer aus Stoffen bekannter Absorptions-

fähigkeit für die betreffende Strahlung bestehenden Schicht, welche

einen bestimmten Bruchteil der Strahlung absorbiert. Als Maß für

die zu bestimmende Schichtdicke dient der Unterschied der Widerstands-

änderung zweier Vorrichtungen , welche die Eigenschaft haben, ihren

elektrischen Leitungswiderstand unter dem Einfluß der betreffenden

Strahlung deren Intensität proportional zu ändern, und von denen die

eine unmittelbar , die andere unter Zwischenschaltung eines Körpers

mit bekannten Absorptionseigenschaften der Strahlung zugänglich ge-

macht ist. (D. R. P. 293 240 vom 25. September 1915.) i

Glühkathoden-Vakuumröhre. Franz Joseph Koch, Dresden. —

Diese Vakuumröhre trägt eine mehrteilige, unter Ausschluß oder Herab-

i

drückung der Feldwirkung mit Drehstrom zu beheizende Glühkathode.

(D. R. P. 294 251 vom 12. Dezember 1915.)

Ausstrahlungsregler für Röntgenröhren. Joseph Koch, Dresden.

-Im Ausstrahlungsbereich der Röhre ist eine synchron mit der Strom-

speisung der Röhre umlaufende, den Strahlendurchgang rhythmisch

zulassende und sperrende Blende angeordnet. (D. R. P. 293239 vom

11. September 1915.) i

Vorrichtung zum Betriebe von Röntgenröhren mit Mehrphasen-

strom, mittels welcher die Spannungen der verschiedenen Phasen

der Primärwicklung des Induktors oder Transformators abwechselnd

aufgedrückt werden. Siemens & Halske Akt.- Ges. , Siemensstadt

bei Berlin. Ein Niederspannungsschalter führt die einzelnen Phasen-

ströme derart der Primärwicklung des Transformationsgerätes zu, daß

eine wechselnde Ummagnetisierung des Eisens erfolgt. Ein mit dem

Niederspannungsschalter synchron laufender Hochspannungsschalter führt

die während dieser Ummagnetisierungen sekundär auftretenden Induktions-

ströme einer oder mehreren Röntgenröhren zu. (D. R. P. 293504 vom

3. April 1914.) i

Röntgenröhre, bei welcher die Kathode durchbohrt ist, um

die von einer Glühelektrode ausgesandten Elektronen hindurch-

zulassen. Polyphos Elektrizitäts - Gesellschaft m. b. H., München.

Zwecks Vergrößerung der Auftreffläche der Kathodenstrahlen ist

kreuzförmig, sternförmig o. dgl. gestaltet oder aus mehreren ineinander

auf der Antikathodenfläche die Bohrung nicht kreisförmig, sondern

liegenden Ringen gebildet. (D. R. P. 293727 vom 21. Juli 1915.) i

Hochspannungs- Gleichrichter , insbesondere zum Betrieb von

Röntgenröhren. Anton Brandmaier, Stockdorf bei München. —

An der den niedergespannten Wechselstrom liefernden Wechselstrom-

maschine sind Vorrichtungen angebracht, welche eine Veränderung der

Periodenzahl in weitem Umfange gestatten. (D. R. P. 294134 vom

4. April 1914.) i

-

Herstellungvon zur Radioaktivierung von Flüssigkeiten dienenden

Körpern oder Gefäßen. Dr. Ferdinand Winkler, Wien. — Die

Körper oder Gefäße selbst oder das zu ihrer Fabrikation dienende Roh-

Der Einfluß der Temperatur bei Säurekatalyse. H. S. Taylor. material wird auf elektrolytischem Wege mit Radium imprägniert (D.

(Journ. Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 551.) R. P. 293 273 vom 25. August 1915.) i
sm

Elektrische Synthese von Kolloiden. J. Mukhopadhyâya. (Journ.

Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 292.) sm

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 317.

Praktische Methoden für die Bestimmung des Radiums.

I. Wechselseitig abänderbares Elektroskop und seine Benutzung . S. C.

Lind. (Journ . Ind. Eng. Chem. 1915, Bd. 7, S. 406.) sm
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6. Chemie der Pflanzen und Tiere. Agrikulturchemie.")

Permangan- (oder Urochromogen-)reaktion und Diazoreaktion.

S. E. C. Bosch. - Bei rund 1000 Harnuntersuchungen in Fällen von

Lungentuberkulose trat die Diazoreaktion niemals auf, ohne daß auch

die Permanganreaktion positiv war , während diese bei schwer tuber-

kulosen Patienten mehr als zweimal so oft wie jene gefunden wurde.

Trotzdem werden beide Proben als prognostisch etwa gleichwertig be-

zeichnet. Einzelne Harne tuberkuloser Kranker zeigten die Permangan-

reaktion zeitweise, ohne daß eine Ursache für dieses zeitliche Auftreten

erkannt werden konnte. Für die Vergleichbarkeit der Ergebnisse ist bei

beiden Reaktionen eine gleichmäßige Ausführungsweise mit genau den-

selben Reagenzien erforderlich. Verf. empfiehlt für die Diazoreaktion

nach einer persönlichen Mitteilung von EHRLICH aus dem Januar 1915

folgende Ausführung : Lösung I Sulfanilsäure 5, Salzsäure 1,19 spezif.

Gew. 50, aq. dest. ad 1000 ; Lösung II Natriumnitrit 0,5 in 1000 ccm ;

50 ccm + 1 ccm II werden gemischt und gleiche Volumina dieser
I

Mischung und des Harns mit 1/8 Vol. 25% iger Ammoniakflüssigkeit gut

durchgeschüttelt; bei positiver Reaktion muß der Schüttelschaum tiefrot

sein. Die Permanganreaktion ist als positiv nur zu betrachten , wenn

der Harn mit 1 Tropfen 10/00 ig. Permanganatlösung deutlich gelb, mit

3 Tropfen stärker gelb wird und mindestens 10 Tropfen vertragen kann,

ohne die mindeste Braunfärbung oder Trübung zu zeigen. Dabei soll,

entsprechend der Angabe von WEISZ, etwa 1/3 Reagensglas Harn drei-

mal verdünnt und die Mischung gleichmäßig in 2 gleich weite Re-

agensgläser verteilt werden. Die »schwach positive « Reaktion von WEISZ

(deutlich gelbe Verfärbung) kommt auch in den Harnen Gesunder und

leicht Tuberkuloser vor. (D. med. Wochenschr. 1916, Bd. 42, S. 17.) sp

Über die antiseptische Wirkung desMagensaftes. J. P. Gregersen.

Von den zu den Versuchen herangezogenen Bakterienarten eignete

sich nur ein Stamm von Staphylococcus pyogenes aureus durch größere

Widerstandsfähigkeit. Es ergab sich, daß die antiseptische Wirkung des

Magensaftes ausschließlich durch das Vorhandensein von Salzsäure be-

dingt ist. Wenn dieser gegen Congo nicht sauer reagiert , ist keine

desinfizierende Wirkung nachzuweisen, nur eine sehr geringe, wenn der

Saft zwar gegen Congo, nicht aber auf GÜNZBURGS Reagens sauer

reagiert, also keine freie Salzsäure enthält. Ist freie Salzsäure vorhanden,

so wirkt der Saft stark desinfizierend, in der Stärke beinahe einfach

proportional dem Gehalte an jener. Nach EWALDS Probefrühstück ist

der Magensaft 3- bis 4 mal so stark desinfizierend wie eine wässrige

Salzsäurelösung von entsprechender Konzentration an freier Salzsäure.

Diese Erscheinung rührt von Stoffen her, die in dem wässrigen Extrakt

des verwendeten Zwiebacks gefunden werden. Die Anwesenheit von

Pepsin ist für die antiseptische Wirkung des Magensaftes bedeutungslos.

(Zentralbl. Bakteriol. 1916, I , Bd. 77, S. 353.) sp

Vergleichende Untersuchung der Methoden für die quantitative

Bestimmung des Schwefels im Pepton. H. W. Redfield u. C. Huckle.

-
Die LIEBIG -KOCHSche Methode zur Bestimmung des Gesamt-

schwefels gab die höchsten und am besten übereinstimmenden Zahlen-

werte. Bei der Vorbehandlung mit Salpetersäure geht kein Schwefel in

flüchtiger Form fort. Selbst eine über zweistündige Einwirkung der

Salpetersäure übt keinen schädlichen Einflnß aus. Um nur einen Teil

des Schwefels zu bestimmen, gab die SCHULTZsche Methode für den lose

gebundenen Schwefel sowie die Digestion mit Salpetersäure und Kalium-

chlorat für den leicht oxydierbaren Schwefel die am besten überein-

stimmenden und die wertvollsten Ergebnisse. (Journ . Amer. Chem. Soc.

1915, Bd. 37 , S. 607.)
sm

Quantitative Bestimmungen des Schwefels im Nährboden

zum Nachweis von Schwefelwasserstoff bildenden Bakterien.

H. W. Redfield und C. Huckle. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1915,

Bd. 37, S. 612.) sm

Untersuchung über Amylasen. Reinigung der Malzamylase und

der Einfluß gewisser Säuren und Salze auf ihre Wirksamkeit. H. C.

Sherman, A. W. Thomas und M. D. Schlesinger. (Journ. Amer. Chem.

Soc. 1915, Bd. 37 , S. 623, 643.) sm

Untersuchungen über Enzymwirkung. XIII. Die Lipase der Soja-

bohnen. K. G. Falk. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1915 , Bd. 37 , S. 649.) sm

Enzyme des Zentralnervensystems. H. M. English und C. G.

Mac Arthur. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 653.) sm

Eine Untersuchung der Ninhydrinreaktion in Beziehung zum

Alter und zu den Gewohnheiten der Individuen. J. Takamine jr.

(Journ. Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37 , S. 946.)
sm

Versuche über die Natur der photogenen Substanz in der

Feuerfliege. E.N.Harvey. - Die Feuerfliegen waren bei Princeton, N. J.,

gesammelt und über Calciumchlorid im Vakuum getrocknet. In einem

besonderen Apparate untersuchte Verf. dieses getrocknete Material und

fand dabei, daß das Photogen in destilliertem Wasser ohne Oxydation

zerstört wird. Auch mit anderen Lösungsmitteln wurde keine Phos-

phorescenz erreicht. Wasser, Sauerstoff und eine photogene Substanz

sind dabei nicht die einzigen Faktoren, die bei der Lichterzeugung der

Feuerfliege in Tätigkeit treten. Die photogene Substanz ist, wie aus

Lösungsversuchen hervorgeht, weder ein Fett noch ein Ol und auch

kein Lecithin. (Journ . Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 396.) sm

Versuche über das Wesen der photogenen Vorgänge in den

Lampyriden. F. A. McDermott. Die Ablagerungen von Purin-

substanzen, die die sog. reflektierende Schicht der photogenen Organe

bei den Lampyriden bilden, lassen sich nicht in genügender Weise zu

Nucleinsäuren abbauen. Dasselbe, wie HARVEY berichtet hat (vergl. vorst.

Ref.), fand auch Verf., nämlich, daß heiße oder kalte verdünnte Säure-

zeugende Substanz ausziehen, selbst wenn man allen Sauerstoff ausschließt;

und Alkalilösungen aus trockenen Geweben jener Insekten keine lichter-

derartige Lösungen zerstören vielmehr die photogene Betätigung des

Trockengewebes. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 401.) sm

Zum Rübenanbau. Stoepel.
―

sm

Cicutoxin : Der Giftstoff im Wasserschierling (Cicuta). C. A.

Jacobson. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 916.)

Verf. hält es für große Fehler,

daß jetzt abermals 25 % der Schnitzel mit Beschlag belegt wurden, und

für Futterrüben, Wruken u. dgl . keine Höchstpreise festgesetzt sind, die

sich dem Zuckerrübenpreise anpassen ; die Folge wird sein , daß die

angelieferten Rüben unmäßig geköpft werden, und daß der Rüben-

anbau für 1917 noch weiter zurückgeht, da nicht zu erwarten steht,

daß die Landwirte den drei- und mehrfachen Geldertrag vom ha für

Futter-, statt für Zuckerrüben außer Acht lassen. (Centralbl. Zuckerind.

1916, Bd. 25, S. 52.)

Herr vonBatocki hat die bisherigen Ergebnisse der „Zuckerwirtschaft“ als

„betrübende“ bezeichnet, und sie scheinen dies auch weiter bleiben zu sollen!

Höchstpreise für Futterrüben. K. Wie es in Österreich schon

geschah, so müßten solche Höchstpreise für Futterrüben u. dgl. auch

in Deutschland für 1917/18 alsbald eingeführt werden, da anderenfalls

eine weitere große Verminderung des Rübenbaues unausbleiblich ist.

(Centralbl. Zuckerind. 1916, Bd. 25, S. 72.)

Schon längst haben alle Fachleute verlangt, daß die gesetzlichen Preise für

Rüben mit denen für Futterrüben, Kohlrüben u. dgl. in entsprechenden Einklang

gebracht werden, bisher ist dies aber nicht geschehen. Wenn infolgedessen 1 ha Land

2 oder 2,5 Mal mehr einbringt, wenn man Futter- als wenn man Zucker-

rüben pflanzt, so muß notwendigerweise im nächsten Jahre die Anbaufläche

für letztere noch viel weiter zurückgehen, umsomehr, als die aufzuwendenden

Kosten für sie ohnehin weitaus höhere sind und noch fortwährend weiter steigen! ▲

Rübensamenzucht in Frankreich. Saillard. — Verf. glaubt, daß

nach seinen Versuchen, ebenso wie nach den bis 1856 zurückreichenden

VILMORINS, in Frankreich genau so gute und ihren Zuckerreichtum fest

vererbende Samen gezüchtet werden können wie in Deutschland, umso-

mehr, als die Züchtungsmethoden französischen Ursprungs sind. (Journ.

fabr. sucre 1916, Bd. 57, S. 18.)

―

Mit der Annahme, daß es erbfeste Rübensamen gebe, ist der um den franzō-

sischen Rübenbau so verdiente Verf. im Irrtume sofern nicht der Ausdruck

ein bloß ungenauer ist ; desgleichen irrt er in der Behauptung, daß jene

Methoden, auf denen die weltbekannten Erfolge der deutschen Züchter beruhen,

französischen Ursprunges seien. 2

――
Zuckerrohrkrankheit in Réunion. de Villèle. Diese Krankheit,

die furchtbare Verheerungen anrichtete, ist fraglos identisch mit der

sog. Rotfäule, deren Verursacher, den Schimmelpilz Colletotrichum

falcatum, WENT seinerzeit in Java entdeckte; man wird alle Mittel an-

setzen müssen, um ihrer nach Möglichkeit Herr zu werden. (Journ.

fabr. sucre 1916, Bd . 57 , S. 19.) 2

Vorteile des Fruchtwechsels beim Rohrbau. E. A. H. Rosen-

feld. (Int. Sug. Journ . 1916, Bd. 18, S. 405.) 2

Die „Humussäuren" im Lichte neuzeitlicher Forschungsergeb-

nisse. E. Gully. Durch fortgesetztes Auswaschen mit Wasser oder

Laugen lassen sich zweifellos geringe Mengen von Säuren oder Kolloide

von säureähnlichem Charakter dem Hochmoortorf entziehen, jedoch ist

es fraglich , ob diese geringen Mengen für die »Gesamtacidität des

Torfes verantwortlich sind. Daß bei der Vertorfung keine Säureanhäufung

stattfindet , sonach auch keine Humussäuren entstehen , geht aus den

Beobachtungen O. FISCHERS hervor , der für die jüngeren , schwächer

zersetzten Sphagnumtorfe stets eine wesentlich größere Acidität fand

als für die älteren, stärker zersetzten. (Intern. Mitt. Bodenk. 1915 , Bd. 5,

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 362. S. 232-247, 347-368.) rl
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12. Verfahren und Apparate zum Mischen und Trennen.")

-

Vorrichtung zum Beladen von Gasen oder Luft mit Feuchtigkeit

mit Hilfe eines umlaufenden, Flüssigkeit zerstäubenden Luftbewegers.

Wilhelm Graf, Maschinenfabrik. In den Abbildungen bezeichnet

a das Luftsaugergehäuse, b die Ausblase, c die Einsaugeöffnung und

d das Schaufelrad, welches in üb-

licher Weise mit den Schaufeln e

versehen ist. Nach dieser Er-

findung sind an dem Schaufelrad

zahnartige Vorsprünge ƒ an-

gebracht, welche mitihrerSchmal-

d seite (Fig. 2) in die Bewegungs-

richtung gestellt sind. Imunteren

Teile des Gehäuses a, und zwar

möglichst weit von b entfernt,

ist ein Wassersack g angeordnet,

welcher mit einem Überlauf-

stutzen h ausgerüstet ist, um das

Wasser auf gewünschter Höhe

zu halten. In der Mitte des

Schaufelrades d ist auf seine

Welle eine Scheibe i gekeilt,

welche strahlenförmig nach

außen führende Kanäle besitzt.

Gegen die Mitte oder die untere

Fläche dieser Scheibe i ist die

Düse des Zuflußrohres k ge-

richtet. Der aus dem Rohr k

gegen die Scheibe i tretende

Wasserstrahl wird durch die von

dem Flügelrad d beschleunigte

Gas- oder Luftmenge hindurch

gegen die Wandungen des Ge-

häuses a geschleudert und sammelt sich in dem Wassersack g. In

diesen tauchen in rascher Folge die mit dem Flügelrad d verbundenen

zahnartigen Vorsprünge ƒ ein und nehmen jeweilig soviel Flüssigkeit

mit, als sie infolge der Adhäsion aufnehmen können. Kurz hinter dem

Wasserbad g befindet sich der Tropfabscheider /, gegen den die Zähnef

die überschüssige Flüssigkeit schleudern, so daß nur eine dünne Flüssig-

keitsschicht mit den Zähnen durch das beschleunigte Gas bewegt wird.

(D. R. P. 294 206 vom 19. Juli 1914.)

www

i

Stehende Mischschnecke. Wilhelm Ponndorf, Cassel. - Die

Mischschnecke besitzt die Gefäßwand berührende, von der Achse durch

einen Zwischenraum getrennte Schneckengänge , welche durch stetige

oder stufenweise Veränderung ihres Steigungswinkels oder der Breite

der Gänge das Abfallen des Gutes in der Nähe der Achse bewirken.

(D. R. P. 294 466 vom 9. Februar 1915.)
i

--

kreisenden Sägeblättern als Zerkleinerungsorganen, Andreas Malsch

jr., München. (D. R. P. 294463 vom 13. August 1915.)

-

i

Taschenluftfilter, dessen Filtertuch aus einzelnen, vom Staub-

luftraum aus in den gemeinsamen Rahmen einsetzbaren Taschen

besteht. K. & Th. Möller G. m. b. H., Brackwede i . Westf. Das

Filter des Hauptpatentes 240 893 ist hier dahin abgeändert, daß die

Randwulst der Filtertasche durch ihren Einsatzrahmen auf einen Stopf-

büchsenrahmen gepreßt wird. (D. R. P. 293633 vom 3. April 1914,

Zus. zu Pat. 240893.)

-

i

Vorrichtung zum Abscheiden von Beimengungen aus Gasen

und Dämpfen , bei welcher die Gase oder Dämpfe durch einen

düsenartig verengten Querschnitt hindurchströmen. Otto Bühring

& Wagner G. m. b. H. , Mannheim. Die äußere Düsenfläche und

die Leitfläche für die abzuscheidenden Beimengungen wird durch die

Innenwandung eines aus einem Stück bestehenden zylindrischen Ringes

gebildet, dessen Höhe ein Vielfaches der Höhe der Düsenfläche ist und

welcher mit seiner Außenfläche dampfdicht auf der Innenwandung des

im Querschnitt kreisförmigen Abscheidebehälters befestigt ist. (D. R. P.

293945 vom 22. August 1914.) i

の

26

Rohrsystem zur Einführung von Preßluft, Gas, Dampf, Druck-

wasser o. dgl. in Filter jeder Art. August Neumann, Reppen.

Am Filtermantel 1 ist der Siebboden 2 befestigt, auf welchem die

Filtermasse 3 lagert. In der Mitte des Filters ist ein Zylinder 4 und

eine hohle Welle 5 angeordnet, welch letztere in die hohle Luft-

kammer 6 mündet und mit

der unteren Luftkammer in

Verbindung steht. An dem

Umfange der letzteren be-

finden sich ungelochte Rohr-

stränge 8-19, welche je am

Ende eine Düse 20 besitzen.

An der oberen Luftkammer 6

befindet sich ein Stutzen 21

für den Eintritt von Preßluft,

Gas, Dampf, Druckwasser

o. dgl. Diese gelangt durch

Schlitze in die hohle Welle 5

und von dort in den Ring-

kanal der unteren Luftkammer

und in die Rohrstränge 8 bis

19, aus deren Düsen 20 sie

austritt. Jeder Rohrstrang kann

durch ein Ventil 25 geöffnet

oder abgesperrt werden. Be-

hufs Reinigung des Filters

wird zunächst unter den Sieb-

boden 2 Spülwasser geleitet,

worauf die Preßluft durch den

oben befindlichen Stutzen 21

Kugelmühle mit am Trommelumfang von außen lösbar be-

festigten Mahlbalken. Karl Hoffbaur, Andernach a. Rh.

Die Mahlbalken sind an seitlich aus der Trommelwand auskragenden eingeführt wird und aus den

Flanschen verschraubt. (D. R. P. 293859 vom 13. Juni 1915.)
i

Länglich ausgebildeter Mahlkörper für Trommelmühlen. Firma

G. Polysius, Dessau. - Die Masse des Mahlkörpers nimmt der Länge

nach von einem Ende zum anderen zu. Der Körper ist kegel- oder

birnenförmig gestaltet und mit unregelmäßigen Einbuchtungen oder Ein-

kerbungen versehen. (D. R. P. 294270 vom 5. Juni 1914.)
i

Schrotmühle mit nebeneinander angeordneten , während des

Schrotens vor einer Mahlgegenlage achsial hin und zurückgehenden,

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 337.

--

Düsen 20 austritt. Mit Hilfe

der Ventile 25 wird an jedem Rohrstrang 8-19 die gewünschte

Austrittsgeschwindigkeit der Preßluft eingestellt. Wenn alle Düsen

gleichmäßig arbeiten , was man an dem Aufsteigen von Luftblasen an

der Wasseroberfläche beobachten kann, so wird das ganze Rohrsystem

8-19 mit Hilfe des oberen Handrades 26 langsam gedreht, wobei

das ganze Filtermaterial gleichmäßig von der Preßluft durchblasen

wird. Der herausgeblasene Schlamm wird durch das von unten ein-

strömende Spülwasser aus dem oberen Teil des Filters herausgespült.

(D. R. P. 294 312 vom 17. November 1915.) i

13. Brennstoffe. Feuerungen. Öfen. Generatoren. Dampfkessel.*)

Neuerungen an Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe. Pradel.

Beschreibung des Wurfbeschickers von W. VORHÖLZER (D. R. P.

286769), der Saugluftförderanlage von E. VON RITTER (D. R. P. 286700),

des Ruẞabscheiders von M. GUMPERT (D. R. P. 286833) , des Rauch-

mischers von A. ERDMANN (D. R. P. 285406), des Rußabscheiders von

C. HEINE (D. R. P. 286699), der Oberluftzuführung für Lokomotivfeuer-

büchsen von N. D. BOICE (D. R. P. 285669), der Dampfzuführung in

Hohlrostkörper von S. POMERANZ (D. R. R. 285 435), der Zugausgleich-

vorrichtung für Lokomotivrauchkammern von A. BORSIG (D. R. P. 286 246),

des Dampfdruckreglers von J. A. BACKLUND (D. R. P. 287 193), der Heb-

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 367.

und Senkvorrichtung für Stehroste von H. HÄUSER und E. DEPPERMANN

(D. R. P. 285386), der Rostplatte für Treppenrostfeuerungen von H. F.

SCHOTOLA (D. R. P. 286025), des Wanderrostes von J. THOMKE (D. R. P.

287 289), des Stellrosts für Herdkessel von F. FEXER (D. R. P. 285712)

und des Gliederkessels mit Schamotteauskleidung von GEBR. KÖRTING

(D. R. P. 287 363). (Feuerungstechnik 1916, Bd. 4, S. 81–-85 .) rl

Walzenpresse zur Herstellung von Briketts aus pulverförmigem

Brennstoff. St. Louis Briquette Machine Company, St. Louis

in Missouri, V. St. A. Die auf der Preßwalze sitzenden Formringe

sind aus Teilen hergestellt, welche mit Rippen in Umfangsnuten der

Preẞwalzen eingreifen und durch Stangen von schwalbenschwanzförmigen
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Abb. 1.

Querschnitt, welche in unterschnittene Aussparungen der Rippen ein- rades e gedreht wird. Die Wände c schließen die glühende Kohle f

dringen, mit der Preßwalze verriegelt werden. (D. R. P. 294 266 vom ein, welche in üblicher Weise auf einem Rost ruht. Die Verbrennung

22. Juli 1914.)
i der Kohle wird durch einen Luftstrom oder durch Luft und Dampf

aufrecht erhalten, welche am Boden eingeführt werden. Das entstehende

Gas wird durch den Stutzeng

in der Deckplatte h abgeleitet.

Der frische Brennstoff wird

durch eine mittels Deckels i

(Abbildung 2) abschließbare

Öffnung der Deckplatte h ein-

geführt. Die Fuge zwischen

der feststehenden Wandung a

und der drehbaren Wand .c

wird durch einen Wasser-

verschluß abgedichtet, der

aus einem an der Wand a

Verbrennung von Anthraciten mit leicht schmelzbarer Asche auf

,,kaltem Rost". Kirsch. Alle Anthracite, deren Schlackenschmelz-

temperatur über 1100 ° C. liegt, lassen sich leicht und bequem auf Rosten

ohne künstliche Kühlung verfeuern , und zwar auch bei Verwendung

trockner Ventilatordruckluft. Bei den übrigen Anthraciten reicht die

Kühlung der Luft nicht mehr aus, um die Schlackentemperatur unter

die Erhärtungstemperatur zu bringen; die Schlacken erreichen den Rost

vielmehr in flüssigem Zustande und bilden hier eine zwar dünne, aber

doch luftundurchlässige Schicht, die die Luftschlitze des Rostes ein-

schließt. Man kann zwar diese Anthracite mittels Dampfluft verfeuern,

doch ist dies wegen des hohen Dampfverbrauchs unwirtschaftlich. Viel

vorteilhafter ist die Benutzung künstlich gekühlter Roste, unter denen

die der DEUTSCHEN PROMETHEUS - HOHLROSTWERKE in Hannover be-

sonders befriedigende Resultate ergeben. (Feuerungstechnik 1916, Bd. 4,

S. 77-80, 93-96, 107-109.) rl

Doppelschieberverschluß für Kohlenentwässerungsvorrichtungen.

Carl Lichtenstern und Franz Schery , Witkowitz in Mähren.

Über dem üblichen vollen Schieber ist noch ein durchlochter Schieber

angeordnet, welcher mit dem vollen Schieber beim Entleeren zwang-

läufig verbunden werden kann. Die Entwässerungsperiode soll dadurch

um ein Drittel bis zur Hälfte der sonst notwendigen Zeit verkürzt

werden, so daß entsprechend weniger Entwässerungstrichter notwendig

sind. Die Abbildung zeigt eine Ausführungsform der Erfindung in

senkrechtem Schnitt. Über dem am Boden des Wasserkastens A an-

gebrachten vollen Schieber B ist noch ein Schieber C vorgesehen, welcher

G

JHE B

in einer der unteren Ent-

leerungsöffnung entsprechen-

den Ausnehmung ein Sieb-

blech D enthält. Beim Füllen

der Rümpfe sind beide Schie-

ber geschlossen. Beim Ent-

wässern wird der volle Schie-

ber B geöffnet, während

der durchlochte geschlossen

bleibt. Das Wasser kann

daherdurch dasSiebD und die

Ablaufrinnen E frei abfließen,

und wird schneller ablaufen,

als durch das verhälnismäßig

kleine seitliche Ablaufrohr F

geschehen kann. Das Sieb

D kann auch leichter gereinigt werden, als bei dem Ringsieb G

möglich ist. Beim Entleeren der Rümpfe bleibt der Schieber B ganz

geöffnet, während der Entwässerungsschieber C nur so weit geöffnet

wird, daß die Kohle abgezogen werden kann, jedoch der größte Teil

der Siebfläche sich noch über der um dasselbe Stück seitlich verschobenen

Ablaufrinne E befindet. Es kann also auch während der Entleerung

das im Wasserkasten sich immer wieder ansammelnde Wasser frei ab-

laufen , ohne in die entleerte Kohle zu gelangen. Der durchlochte

Schieber kann mit dem vollen Schieber beim Entleeren zwangläufig

verbunden werden , und zwar durch ein Zahngestänge, welches aus

der durch Zahnrad / mittels des Handrades K bewegten Zahnstange

H besteht. Zur Verbindung beider Schieber dient ein Keil . (D. R. P.

294203 vom 26. September 1915.)
i

Vorrichtung zum selbsttätigen Messen der verbrauchten Wärme

bei Heizanlagen. Hermann Lebegern, Brandenburg a. d. Havel. -

Die Vorrichtung des Hauptpatentes 290272 ist hier dahin abgeändert,

daß der die Schwingbewegung des Kippgewichtes mitmachende Hebel

mit den zur Aufnahme des zu messenden Kondenswassers bestimmten

Meßbehältern starr verbunden ist, so daß letztere eine den Ausfluß des

Wassers gestattende Kippbewegung ausführen. (D. R. P. 294404 vom

24. Januar 1915, Zus. zu Pat. 290272.)
i

Kammerglühofen mit Halbgasfeuerung. Josef Rosen, Düssel-

dorf- Eller. Die Luftzuführungen für Kammern und Abzüge werden

durch den Kammern der Wandung vorgelegte Wulste geleitet. Jede

Luftzuführung ist über dem Austritt durch einen Nocken verdeckt.

Hierdurch soll verhindert werden, daß die eingesetzten Töpfe ungleich

warm werden und bis zur vollständigen Erwärmung das Material schon

an einigen Stellen verbrannt oder zusammengebacken ist. (D. R. P.

294 317 vom 7. Dezember 1915.)
i

Brennstoff-Einebnungsvorrichtung für umlaufende Gaserzeuger.

Morgan Construction Company, Worcester, V. St. A. In denIn den

Abbildungen bezeichnet a den feststehenden oberen Teil der Gas-

erzeugungskammer, welcher durch die feststehenden Träger b getragen

wird. Der untere Teil der Gaserzeugungskammer wird durch eine

befestigten Flansch j besteht,

welcher in eine ringförmige

Wasserrinne k eintaucht. Die

Deckplatte / besitzt noch eineh

von lotrechten Wänden um-

gebene Öffnung , welche

zusammen mit dem Deckel n

eine Kammer o bilden. Außer-

halb dieser Kammer befinden

e

Y

W

X

Abb. 2.

9

.n

d

sich die Lager p und q für

die hohlen Zapfen r und s,

deren Hohlraum durch die

Platte u in zwei Räume

zerlegt ist. Von jedem Zapfen

erstreckt sich ein Rohr v und w

nach unten. Die freien Enden

dieser Rohre sind durch ein

Querrohr x verbunden. Der hohle Zapfen s ist mit einer Wasser-

zuleitung verbunden. Das Wasser strömt durch w, x und v und wird

durch den hohlen Zapfen r abgeleitet, wodurch eine wirksame Wasser-

kühlung aufrecht erhalten wird.kühlung aufrecht erhalten wird. An dem Zapfen s sitzt ein Arm y

mit einem Gegengewicht z, dessen Schwingbewegung durch einstell-

bare Vorsprünge 1, 1 der Platte 2 begrenzt wird. Das Kohlenbett f

wird somit gleichmäßig stark erhalten, indem das Querrohr x auf der

Kohle ruht. Falls Kohle in die Gaserzeugungskammer eingeführt wird,

wird diese gedreht, wobei das Rohr x mit genügender Kraft auf die

Kohlenoberfläche drückt, diese einebnet und ausbreitet, so daß die

Vertiefungen ausgefüllt werden. Sowie die Dicke des Kohlenbettes zu-

nimmt, wird das Rohr x angehoben , indem die Zapfen rund s in

ihren Lagern ausschwingen. Der wirksame Druck auf die Kohlen wird

durch das Gegengewicht z eingestellt. (D. R. P. 294 334 v. 5. Juni 1915.) i

-

n

Gliederkessel mit Zickzackkanälen für die Flammgase, dessen

Glieder aus Wasserröhren gebildet sind. Heinrich Krug, Magdeburg-

Sudenburg. — Die Abbildung zeigt ein Kesselmittelglied in Ansicht und

einen Längsschnitt durch die Rost- und Füllraumeinrichtung. Die Wasser-

röhren a, a¹, a2 berühren ein-

ander und bilden dichte End-

wände a, a2 und Decken a¹. Die

Wasserröhrenc bilden senkrechte

Trennwände für einen über dem

Rost liegenden Flammenraum e

i und sich anschließende senk-

!! rechte Kanäle h, welche durch

Öffnungen ƒ abwechselnd oben

undunten miteinanderverbunden

sind. In der unteren Wasserwand

des Flammenraumes e lassen die

engeren Röhren b Schlitze für

den Eintritt der Verbrennungs-

gasefrei. DerFuß derEndwanda,

die Wasserwand c¹ und die

Platte t¹ bilden den Fuchs t. Der ansteigende Rost m reicht in den

Raum zwischen dem Boden des Füllschachtes r und einer in den

Aschenfall eingebauten Luftleitplatte q hinein. Aus dem Raum zwischen

dem Boden des Füllschachtes und der Platte q führen seitliche Luft-

kanäle s nach den Ecken des Feuerraumes d. (D. R. P. 294332 vom

18. April 1914.) i

g

&

2

Heißdampftemperaturregler, bestehend aus einer im Dampf-

kessel angeordneten, durch Speisewasser gekühlten Wärmeaustausch-

vorrichtung. Maschinenbau - Anstalt Humboldt, Cöln-Kalk.

Durch eines oder mehrere im Dampfraum des Kessels liegende Heiß-

dampfrohre ist die Speisewasserleitung derart geführt, daß der Heißdampf

innen von Speisewasser, außen von Naßdampf gekühlt wird. (D. R. P.

Wand c begrenzt, welche mittels eines Zahnkranzes d und eines Stirn- i294302 vom 28. Mai 1914.)
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17. Glas. Keramik. Baustoffe.*)

Versehen von zu schleifenden Rohglasstücken mit Handhaben

(Kittklötzen) . Emil Busch Akt.- Ges. für Optische Industrie. -

Über das Glasstück wird eine Gießform gestülpt, welche mit dem Glas-

stück zusammen eine nahezu geschlossene, dem Kittklotz entsprechende

Form bildet und mit Pech ausgegossen wird. (D. R. P. 294 230 vom

6. März 1915.) i

Bemerkungen über Glas. National Physical Laboratory.

(Journ. Soc. Chem. Ind. 1915, Bd. 34, S. 210.) sm

Anlage und Betrieb der Tafel- und Gußglashütten. H. Schall.

(Keram. Rundsch. 1916, S. 249.) sm

Die Massemühle in der Porzellanfabrikation. H. Stark.

Verf. legt dar, wie die bei der Porzellanerzeugung auftretenden Fehler

meist ihren Ursprung in der Massemühle haben, und wie sie vermieden

und bereits entstandene Fehler beseitigt werden können. (Keram.

Rundsch. 1916, S. 154.) sm

Vorrichtung zur Herstellung allseitig geschlossener Hohlsteine

mittels eines drehbaren Kernes. Karl Weiberg und Dr. August

Kahr, Lamspringe, und Heinrich Weiberg, Görlitz . An dem Kern

ist ein Messer angebracht. (D. R. P. 294 243 v. 26. Novbr. 1910.)

-

-

i

Kaehler, Berlin - Lichtenberg. - Die Druckrollenachse ist in einem

besonderen, schwingbaren Rollenträger fest oder verschiebbar gelagert

oder geführt, und die Kraftübertragung erfolgt von den Druckrollen

auf die Druckrollenachse und von dieser unmittelbar oder unter Ver-

mittlung des Rollenträgers auf den Preẞstempel. (D. R. P. 294 019

vom 18. Januar 1914.)
i

Herstellung von Kohlenstoffsteinen und Kohlenstoffsteinmassen

durch Einlagerung von Kohlenstoff. Chemische Fabriken Dr. Kurt

Albert und Dr. Ludwig Berend. Man mischt innig Kohlenstoff oder

keramische Masse mit wässerigen Emulsionen aus solchen organischen

Stoffen sowie solchen organischen Emulsionsträgern, welche beide bei

der Verkokung fein verteilten Kohlenstoff ergeben, und erhitzt die

Mischung bis zur Verkokung aller sich nicht verflüchtigenden Emulsions-

anteile. Beispielsweise preßt man wässerige Emulsionen aus Teer, Pech,

Teeröl, Asphalt, fetten Ölen u. dgl. mit gemahlenem Koks und verkokt

im verschlossenen Ofen. Man kann Steingutmassen der verschiedensten

Art, Tone, Porzellanerde, Magnesia, Kalkmischungen u. dgl. mit solchen

Emulsionen vereint brennen und dadurch Kohlenstoffsteinmassen her-

stellen, die für viele technische Zwecke hervorragend geeignet sein

sollen. Es sollen sich nach dem Verfahren nicht nur säure- und feuer-

feste Steine, sondern auch Röhren und Gefäße jeder Art für die

chemische Industrie herstellen lassen, welche wegen ihres indifferenten

Verhaltens wertvoll sind. Die wässerigen Emulsionen lassen sich auch

aus Melasse, Stärkekleister, Leim, Zucker u. dgl. erhalten. Um eine be-

sonders feine Kohlenstoffsteinbildung zu erzielen, haben sich namentlich

solche wässerigen Emulsionen als geeignet erwiesen, die eingedickte

Sulfitzellstoffablauge als Emulsionsträger enthalten und mit Teer, schweren

Teerölen, fetten Ölen u. dgl. hergestellt sind. Sowohl den Emulsionen,

als auch den Ton- oder Steingutmassen können Zusätze organischer

oder anorganischer Natur gegeben werden. (D. R. P. 294 661 vom

10. August 1913.)
i

Presse mit Winkelstempel , insbesondere zur Herstellung

keramischer Gegenstände, wie Eckkacheln, Kacheln, Verzierungen

und dergl. , Paul Kaehler, Berlin-Lichtenberg. - Der Winkelstempel

ist aus zwei einflächigen Stempeln zusammengesetzt, welche bei Her-

stellung von Winkelstücken während des Preßganges keine Bewegung

gegen einander besitzen, und von denen mindestens der eine bei der

Herstellung einflächiger Preßlinge als einflächiger Stempel verwendet

werden kann. (D. R. P. 294 020 vom 31. Mai 1914.) i

Herstellung von breiten und beliebig langen Streifen aus As-

phaltpulver oder dergl. zum Belegen von Straßen. Juan Múgica,

San Sebastian in Spanien. - Asphaltpulver oder eine ähnliche Masse

wird mittels an sich bekannter Pressen mit freier Austrittsöffnung und

einem mit Vor- und Rückbewegung arbeitenden Druckkolben in hart-

gepreßte Streifen umgewandelt. (D. R. P. 294 265 v. 6. Dezbr. 1913.) i

Verfahren der trockenen Aufbereitung feinkeramischer, ton-

haltiger Massen, welche in trockenem Zustande in Formen gefüllt

und gepreßt werden. Ernst Tuschhoff, Deutsch- Lissa. Sehr fein

gemahlene keramische Massen ließen sich bisher nicht verpressen, weil

die feine Staubmasse die Luft nicht entweichen läßt und infolgedessen

Elastizität bedingende Luftpolster entstehen. Nach vorliegendem Ver-

fahren soll trocken so fein gemahlene Masse, wie es bisher nicht

üblich war, beispielsweise mittels Kugelmühlen und Windsichtung bis

zur Feinheit des 5000-Maschensiebes gebrachte Masse sich in Formen

verpressen lassen. Die feine Masse wird nach der Erfindung unter

Zusatz von Wasser, Öl o. dgl. auf eine Maschine gebracht, welche eine

pressende Wirkung ausübt, z. B. auf einen Kollergang. Hier wird die

Masse zu Schollen und Klumpen gepreßt, welche, nachdem sie zer-

rieben und nach Bedarf abgesiebt sind, eine für die Preßfähigkeit er-

forderliche Körnung ergeben. Die so körnig gemachte Masse kann.

unmittelbar verpreßt werden. (D. R. P. 294 660 vom 31. Jan. 1912.) i

Straßenbelag aus Ton und Bitumen , welcher auch ohne

Unterbettung verwendbar ist. Wilhelm Reiner, Berlin-Tempelhof.

Das Gemisch von Ton und Bitumen erhält einen Zusatz von fein

verteiltem Torf. Der Belag soll die Pferdehufe und die Automobilreifen

schonen und eine stumpfe und rauhe Oberfläche haben, welche bei

Regenwetter nicht glatt wird. Beispielsweise werden 65 kg Ton fein

gemahlen und auf etwa 300 ° C. erhitzt. Das Tonmehl wird darauf

bei etwa 160° C. mit 20 kg Torfmehl und 15 kg Bitumen in geeigneten

Mischvorrichtungen innig vermischt. Das heiße Gemisch wird als

Belag aufgetragen. (D. R. P. 294162 vom 17. August 1915.)

Presse zur Herstellung von Eckstücken aus keramischer Masse

mit zwei beweglichen, einheitlichen Winkelstempeln. Paul Kaehler,

Berlin- Lichtenberg. Die Presse des Hauptpatentes 282990¹) ist hier

dahin abgeändert, daß der Blattstempel außer seiner Drehachse während

der Preẞbewegung noch eine besondere Klappachse hat, welche die

Bewegung des Stempels um seine Preßachse mitmacht und das Auf-

und Zuklappen des Blattstempels in schräger Richtung zu den beiden.

Blattflächen gestattet. (D. R. P. 294 018 vom 18. Januar 1914, Zus. zu

Pat. 282990.)
i

i

Brennen von Zement in Schachtöfen, G. Polysius, Eisen-

gießerei und Maschinenfabrik. - Die Austragung des fertig gebrannten

Gutes erfolgt durch einen unterhalb des Ofens angeordneten, ruhenden,

rostkorbartig gestalteten Auslauf, gegen und durch dessen Spalten das Gut

durch einen sich drehenden kegelförmigen Körper gepreßt wird. Der

untere Teil des Schachtofens wird durch Säulen getragen, welche durch

mit Roststäben versehene Segmente verbunden sind, innerhalb deren

sich der kegelförmige Körper zentrisch

oder exzentrisch dreht. Unterhalb des

Exzenterpresse , insbesondere zur Herstellung von Gegen-

ständen aus keramischer Masse , z. B. Kacheln und dergl., bei der

die unrunden Antriebsscheiben gegen Druckrollen arbeiten. Paul

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 371. ¹) Ebenda 1915, S. 208.

9.

1

4

3

kegelförmigen Körpers ist ein ruhender

oder sich drehender wagerechter Rost

vorgesehen. Die Abbildungen zeigen

einen zur Ausführung des Verfahrens

geeigneten Schachtofen 1 in senk-

rechtem und wagerechtem Schnitt.

Unten setzt sich der Schachtofen 1

in einen Rostkorb 3 fort, und zwar

derart, daß der Ofen durch etwa drei

Säulen4 getragen wird, derenZwischen-

räume durch mit Roststäben versehene

Segmente 3 verschlossen werden,

welche leicht abzunehmen und wieder

einzusetzen sind. Im Innern des so

gebildeten Rostkorbes dreht sich

gleichachsig mit der Ofenachse ein

Brechkegel 2 , dessen Königswelle 6

angetrieben wird. Unterhalb des

Brechkegels kann ein ortsfester oder

drehbarer Rost 5 vorgesehen sein,

durch den das gebrannte Gut nach

unten fallen kann. Die ganze Aus-

tragsvorrichtung ist von einem zylin-

drischen Mantel 9 umgeben, welcher

sich nach unten in eine Schurre 8

fortsetzt. Das im Ofen gebrannte

Gut wird herabsinkend zwischen

Brechkegel und Rostkorb zerkleinert,

derart, daß die genügend kleinen Stücke durch die Spalten radial nach

außen treten. Der sich hier der Zerkleinerung entziehende Teil des

Brenngutes wird vollends zerkleinert, sobald er den Ringraum zwischen

dem größten Kegelkreis des Brechkegels 2 und dem Umfang des Rost-

korbes 3 passiert, worauf er niederfällt und sich innerhalb der Schurre 8

mit demjenigen Teile des Brenngutes vereinigt, welcher durch die

Spalten des Rostkorbes 3 radial nach außen gelangt ist. (D. R. P. 294 609

vom 20. Juni 1914.)
i
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29. Färberei. Anstriche. Imprägnierung. Klebemittel.*)

Verwandschaft von belichteter Wolle zu Farbstoffen. M. Fort.

Getragene Kleidungsstücke sind bekanntlich schwer gleichmäßig zu

färben , da die durch die Einwirkung des Lichts stark verschossenen

Stellen manche Farbstoffe viel stärker anziehen als die nicht belichteten.

Ein Unterschied zeigt sich hier zwischen kurzer und längerer Belichtung.

Auch Naphthochinonsulfosäure färbt die belichteten Stellen dunkler als

die übrigen. Es zeigt sich weiter, daß Beizen mit Schwefel (Behandlung

mit Thiosulfat und Schwefelsäure) für basische Farbstoffe egalisierend

auf die teilweise belichtete Wolle wirkt. Ähnliche Wirkungen wie durch

Belichtung sind durch schwache Behandlungen mit Alkali (1 ccm Natron-

lauge in 600 ccm Wasser 1/2 Stunde kochend) zu erzielen. Die Wirkung

des Lichts scheint der der milden alkalischen Behandlung ähnlich zu

sein. (Journ. Soc. Dyers and Colour. 1916, Bd. 32, S. 109.)

Vorrichtung zum ununterbrochenen Bleichen, Färben, Chloren,

Säuern usw. von Geweben in Strangform. Eugen Ringenbach,

Illzach im Oberelsaß. Der strichpunktiert in den Abbildungen

angedeutete, zu behandelnde Strang tritt

bei 1 in die von den Seitenwänden 2

10

23

Fig. 1.

3

Fig 2

18.6

24

25

2

--

16

κ

und der Decke 3 gas- und dampfdicht

- eingeschlossene Vorrichtung, läuft über

die Walze 4 in die Quetschwalzen 5, 6, 7,

sodann aufwärts über die Walze 8 und

wird durch den Faltenleger 9 in dem

Vorratsbehälter 10 im ersten der durch

15 die Querwände 11 (siehe Fig. 2) ge-

bildeten Fächer aufgestapelt. Weiter läuft

der Strang unter dem Klappdeckel 12

aus der Badewanne 13 hervor und durch

Knotenabstreifleisten 14 hindurch und

durch die ersten Zähne der Rechen 15

und 16 wieder zur Walze 4 zurück, um

parallel zum ersten Zug denselben Weg

zu wiederholen. Bei 17 verläßt der Strang

die Vorrichtung, nachdem er etwa 20 Mal

den Behälter 2, 3 passiert hat. Die Quetsch-

vorrichtung besteht aus der breiten Unter-

walze 6, auf der die Walzen 5 und 7

ruhen. Die Walze 5 kann einen un-

unterbrochenen Körper besitzen oder

aus einzelnen Scheiben, wie die Walze 7,

bestehen. Letztere hat Scheiben von der

13

14.

15

2

Breite der Fächer des Vorratsbehälters,

welche lose auf der Welle 18 sitzen.

Die Walze 6 wird in der Pfeilrichtung

angetrieben und nimmt die Walzen 5

und 7 durch Reibung mit. Die Scheiben

der Walze 7 pressen jeden Strang einzeln

aus und heben sich hierbei entsprechend

der Stärke des Stranges. Die seitliche

Reibung der Losscheiben der Walze 7

wird durch geeignete Maßnahmen tun-

lichst verringert. Zur sicheren Führung

des Stranges dienen die Zähne der

Rechen 21 und 22 (Fig. 2). Die Quer-

wände 11 sind mittels Bändern an den

als Drehachse dienenden Rundstäben 23

befestigt, welche ihrerseits drehbar in Durchbohrungen der Winkel-

schienen 24 stecken. (D. R. P. 294 271 vom 7. Juli 1914.)

22

my

18 6

15

i

Bedrucken von Geweben mit Fließfarben. Wynandus

Roessingh, Veenendahl in Holland. - Zwecks Vermeidung des

Fixierens der Beize und des umständlichen Ausfärbens mit Alizarin-

farbstoffen werden nach dieser Erfindung für die Fließfarben solche un-

löslichen Azofarbstoffe angewandt, welche durch Kombination in alka-

lischer Lösung auf der Faser hergestellt werden können. Da Anilin-

schwarz sich in Gegenwart von Alkalien nicht entwickelt, kann es als

Hauptfarbe nicht verwendet werden. Vielmehr werden als Hauptfarben

solche Farbstoffe benutzt, welche sich in Gegenwart von Reduktions-

mitteln und Alkalien oder alkalisch reagierenden Salzen, in Kombination

oder für sich allein, je nach der Natur der Farbstoffe, entwickeln oder

fixieren lassen. Zu diesen Farbstoffen gehören z. B. alle Küpenfarbstoffe

und Schwefelfarbstoffe, also alle diejenigen Farbstoffe, welche bei direktem

Druck mittels Reduktionsmittel und Alkalien und alkalisch reagierender

Salze in ihre Leukoverbindung umgesetzt und durch Rückoxydation

auf der Faser fixiert werden. Man kann z. B. schwarzblaue Hauptfarben

mit roter Ausfließung und schwarzblaue Hauptfarben mit gelber Aus-

fließung erhalten. Das Verfahren soll sich schneller und einfacher aus-

führen lassen als die bisherigen Verfahren, Arbeitslohn und Dampf

sollen gespart werden, und es sollen sich Effekte erzielen lassen, die

man bisher nicht erzielen konnte. Auch sind sowohl die Haupt- wie

die Fließfarben leicht ätzbar, so daß sie örtlich nachgeätzt werden

können. (D. R. P. 294 666 vom 16. Juni 1914.)

--

i

Vorrichtung zum Färben, Bleichen usw. von Textilgut mit

kreisender Flotte. Arthur Peltzer, Görlitz. Die Vorrichtung des

zunehmenden Flottenströmung in dem einen Behandlungsbehälter oder

Hauptpatentes 256117¹) ist hier dahin abgeändert, daß der mit der

in der einer Behandlungs-Gruppe verknüpfte Widerstand des zusammen.

gedrückten Textilgutes und die damit verbundene Vergrößerung des

Rückdruckes der Flotte zur selbsttätigen Umschaltung des Flottenstromes

von dem einen Behälter (oder Behältergruppe) auf den anderen Behälter

(oder Gruppe) benutzt wird. Die Abbildungen zeigen die Vorrichtung

in senkrechtem und wagerechtem Schnitt. Wird zunächst der Behälter b

von der Flotte von oben nach unten durchströmt, so wird sie unten

durch n¹ abgesaugt und durch die Förderschraube g in den Raum i

unter der Klappe k¹ (Abb. 2) gedrückt, welche dann geöffnet ist und

den vollen Strom der Flotte durch den Überlauf m¹ nach b überlaufen

und b von oben nach unten durchfließen läßt. Wechselt man jetzt die

Strömungsrichtung der

Flotte im Behälter b

durch Ändern der Dreh-

richtung der Förder-

schraube , so daß der

Raum b nunmehr von

unten nach oben durch- a.

flossen wird, so werden

die zu einem Garnblock

vereinigten Strähne zu-

nächst durch die Flotte

ein wenig angehoben

und oben von ihren

Stäben abgehoben, so

daß auch die auf-

liegenden Teile der

Strähne der Flotten-

strömung ausgesetzt

werden. Dabei wird die

Klappe k¹ durch die

n 'ne

K

a

ーh

Z

Saugwirkung geschlossen, und die Förderschraube saugt Flotte unten

aus dem Behälter a, um sie nach dem Behälter b zu befördern . Die

Klappe k wird, solange der Widerstand des Garnblockes im Behälter b

noch wächst, immer weiter angehoben, der Flottenstrom nach dem

Behälter a nimmt also ständig zu, bis schließlich fast der ganze Flotten-

strom durch den Behälter a befördert wird und durch den Behälter b

fast nichts mehr hindurchgeht, so daß das Garn sich wieder auf seine

Stäbe niederlassen und strecken kann. Bei der nächsten Änderung der

Drehrichtung der Förderschraube g fließt die Flotte dann von unten

nach oben durch den Behälter, und es spielt sich derselbe Vorgang

zwischen den Behältern a und b ab, wie vorher zwischen b und a.

i
(D. R. P. 294308 vom 2. November 1915, Zus. z. Pat. 256117.)

Trockenkammer, insbesondere zum Trocknen von Farb-, Firnis-,

Lack- und Emailanstrichen. Standard Lackwerke G. m. b. H.

Die Trockenkammer ist mit zwei an den gegenüberliegenden

Seitenwänden der Kammer nahe dem Boden aufgestellten Heizkörpern

und einer in der Raummitte nahe der Decke angebrachten Kühlvorrichtung

versehen. Die Zufuhr der Kühlflüssigkeit zur Kühlvorrichtung wird

mittels einer durch den Feuchtigkeitsgehalt der Luft in der Kammer

beeinflußten Übertragungsvorrichtung geregelt. (D. R. P. 294 301 vom

22. Oktober 1913.)

-

i

Präservative Behandlung des Holzes. W. B. Campbell. Zweck

der Holzkonservierung ist, den Wassergehalt des Holzes durch Trocknung

zu verringern und die Holzsubstanz selbst, die Nahrung für die holz-

zerstörenden Pilze, zu vergiften; durch die eingesaugten und eingepreßten

Konservierungsmittel verwehrt man zugleich der Luft und der Feuchtig.

keit den Zutritt. Welches Konservierungsmittel anzuwenden ist, hängt

hauptsächlich davon ab, wozu das Holz gebraucht werden soll. Für

Eisenbahnschwellen empfiehlt sich Kreosotöl vom spez. Gew. 1,09 bei

20º C., das zwischen 210 und 355 ° C. siedet. (Journ . Soc. Chem. Ind.

1915 , Bd. 34, S. 257.)
sm

*) Vergl. Chem.- Ztg. Repert. 1916, S. 375.
¹) Chem.-Ztg. Repert. 1913, S. 159.
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31. Metalle.")

Die Zerfressung nichteisenoxydulhaltiger Legierungen durch

Säure. C. H. Desch. Die Versuche wurden mit Stäben aus Messing-

legierungen in einem besonderen elektrolytischen Apparate ausgeführt.

Hierbei wurde hauptsächlich folgendes Verhalten festgestellt: Die Zer-

fressung der Messinglegierungen durch Säure findet infolge von Ent-

zinkung statt. Die B-Legierungen werden viel leichter angegriffen als

die a-Legierungen. In Legierungen mit dem a- und dem 8- Bestandteile

ist letzterer fast vollständig zerfressen , ehe ersterer angegriffen wird.

Unter der zerfressenen Oberfläche der Legierung bleibt eine Metall-

schicht zurück, die schwammige Beschaffenheit zeigt, und die sich durch

den Sauerstoff der Luft oder durch gelösten Sauerstoff leicht oxydiert.

In fester Lösung vorhandenes Eisen beschleunigt die Zerfressung, während

Zinn sie aufhält, sobald die Zersetzung kurze Zeit vor sich gegangen ist.

Durch 2 % Blei bildet sich eine Schutzschicht aus basischen Salzen, wo-

durch die Zerfressung sehr verzögert wird. Die durch Seewasser oder

durch andere natürliche Wässer hervorgerufene Zerfressung ist im

wesentlichen gleicher Art wie die elektrolytisch erzeugte Metallzerstörung .

Die Methode des Verf. ist auch mit Erfolg auf Bronzen und auf Ge-

schützmetall angewendet worden, wobei ähnliche Ergebnisse erzielt

wurden. (Journ. Soc. Chem. Ind. 1915, Bd. 34, S. 258.)

Abb. 1

-5

7

6

-

sm

Verfahren zum Umsetzen der das Brenngut tragenden Wagen

von Kanalöfen zum Brennen von Erzbriketts o. dgl. Arthur Ramén,

Helsingborg in Schweden. Die aus dem

Ofen kommenden Wagen werden auf eine

außerhalb des Ofens stehende Schiebebühne

übergeführt und auf dieser verbleibend zum

anderen Ende des Ofens gefahren. Dabei

werden sie während dieser Fahrt dadurch

mechanisch entladen, daß das aufgeladene

Brenngut auf eine auf der Schiebebühne an-

geordnete Plattform oder auf einen Korb ab-

gestrichen wird, um nachher an beliebiger

Stelle des Geleises abgeladen werden zu

können. Abb. 1 zeigt eine Ofenanlage mit

zwei Ofen schematisch im Grundriß, Abb. 2

in Vorderansicht. Das Geleise 6 führt von

dem einen Ende der Öfen 4 nach dem anderen

Ende der Öfen, so daß die Schiebebühne 5

mit dem Gutswagen 7 unmittelbar von dem

Ausfahrtende des Ofens 4 nach dessen Ein-

fahrtende fahren kann. Man kommt somit

mit einer Schiebebühne aus, welche den be-

ladenen Wagen am Ausfahrtende des Ofens

aufnimmt und am Einfahrtende wieder an

den Ofen abgibt. Die Schiebebühne selbst

kann maschinell angetrieben werden. Während

sie mit den beladenen Wagen nach dem

Einfahrtende des Ofens fährt, läßt man sie

an einer mechanischen Entladevorrichtung vorüberlaufen, welche z. B.

aus einem Ablenkbaum bestehen kann, der über den Gutwagen hinweg-

bewegt wird und das darauf befindliche Gut auf eine auf der Schiebe-

bühne angeordnete Plattform oder dergl. abstreicht. Bei der Weiter-

fahrt der Schiebebühne kann man dann das so gesammelte Gut an

einer gewünschten Stelle neben dem Geleise abkippen. (D. R. P. 293 222

vom 22. April 1914.)

%7

6 5

Abb. 2

i

Verfahren zum leitenden Verbinden von Metall mit Kohle

oder anderen nichtmetallischen, kohlehaltigenMassen. Gebr. Siemens

& Co., Berlin-Lichtenberg. - Zur Verbindung wird ein Kitt verwendet,

welcher der Hauptsache nach aus einer oxydischen Kupferverbindung

besteht, die mit einem Bindemittel, z. B. Dextrinlösung, Zuckerlösung,

Teer o. dgl. plastisch gemacht und zwischen das Metall und die Kohle

gebracht wird, worauf die durch den Kitt vereinigten Teile bis zur

Reduktion der oxydischen Kupferverbindung erhitzt werden. (D. R. P.

293880 vom 11. April 1913.) i

Rekuperativer Tiegelofen mit mehreren Tiegeln zum Schmelzen

von Metallen und Legierungen. Axel Hermansen, Kopenhagen. -

Die Tiegel werden um einen oder mehrere in der Mitte des Bodens

des Schmelzraumes angeordnete Brenner aufgestellt. Die Verbrennungs-

gase werden durch eine Anzahl an den Wänden des Schmelzraumes

gleichmäßig verteilte Abzugskanäle abgezogen, in einem Ringkanal ge-

sammelt und von dort zum Rekuperator geleitet. Zur Erhaltung einer

bestimmten Brennertemperatur wird den vom Gaserzeuger kommenden

Heizgasen bereits vor Eintritt in den Brenner durch einen Kanal

Sekundärluft zugeführt. Die Abbildungen zeigen einen geeigneten

Tiegelofen in zwei senkrechten Schnitten. Von dem in den Ofen ein-

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 352.

gebauten Gaserzeuger a werden die Gase durch einen Kanal b in den

Raum c geleitet und von diesem nach dem in die Sohle des Heiz-

raumes mündenden Brenner d geführt. Die vorgewärmte Sekundärluft

wird vom Rekuperator R

zum Kanal e geleitet und

verteilt sich durch die ver-

schiedenen Kanäle ƒ rings

im Brennerd. Im Schmelz-

raum g wird eine Anzahl

Tiegel kreisförmig um den

Brenner d aufgestellt, und

zwar werden sie durch die

im Ofengewölbe vorge-

sehene Öffnung hein-

geführt und herausgenom-

R

men. Die Verbrennungsgase werden vom Schmelzraum durch eine

Anzahl Kanäle i am Boden der Ofenwand nach dem ringförmigen

Kanal k weitergeleitet und gelangen von da durch einen Kanal und

eine Staubkammer in den Rekuperator. Der Raum c dient zum Ver-

teilen des Heizgases und zum Sammeln des Metalles, welches etwa

durch Zerspringen oder Umwerfen eines Tiegels aus dem Schmelz-

raum herausfließt. Es kann durch eine Tür n entfernt werden. Der

Kanal m steigt nach dem Rekuperator an, so daß in diesen kein

Metall und keine Schlacke hineingelangen kann. Die Kühlkanäle r

sollen verhindern , daß das in den Raum c gelangte Metall etwa die

Wand zwischen dem Raum c und dem Rekuperator durchdringt. Die

Abzugslöcher i für die Abhitze des Schmelzraumes können von außen

durch die Löcher s gereinigt werden. Reinigungsöffnungen sind auch

für die Verbrennungsgaskanäle des RekuperatorsR vorgesehen. Beim Be-

triebe des Ofens ist durch Zuführung von bestimmten Mengen sekun-

därer Luft eine vollständige Verbrennung ohne Überschuß von Luft

sicherzustellen. Die durch den Brenner d streichende Flamme wird

durch die Abzugslöcher i oberhalb und seitlich der Tiegel gleichmäßig

verteilt. (D. R. P. 294087 vom 28. November 1915.) i

Verfahren und Vorrichtung zur Abscheidung des Zinks aus zink-

haltigen Legierungen. Georg Heinecker. Die in einem Raume

flüssig erhaltene Legierung wird absatzweise in einen zweiten stark be-

heizten Raum in kleinen Mengen eingeführt, hierauf zerstäubt, sodann

das Zink abdestilliert und getrennt aufgefangen und verdichtet. Die

Abbildung zeigt einen zur Ausführung des Verfahrens geeigneten Ofen

in senkrechtem Schnitt. Ein mit Ol o. dgl. befeuerter Doppelofen a

enthält in seinem unteren Retortenraum b eine aus Graphit oder aus

Graphit und hochfeuerfestem Ton hergestellte, stehende oder liegende,

zylindrische oder eckige Retorte c. Diese durch eine Decke d gegen

das Eindringen von Luft und Heizgasen dicht abgeschlossene Retorte c

besitzt in ihrem oberen Teil mehrere Öffnungen e zur Aufnahme der

Enden von Kondensationsröhren f. Außerdem ist in der Mitte des

Deckels deine Öffnung g angebracht, durch welche die Retorte c zeit-

weise mit dem im oberen Raum des Ofens befindlichen Schmelztiegel

8
.

in Verbindung gebracht werden

kann. Über dem unteren Retorten-

raum b ist ein aus feuerfestem

Stoff gefertigter Schmelztiegel h

angeordnet, welcher durch die

abziehenden Heizgase des Re-

tortenraumes b oder durch eine

besondere Feuerung geheizt

wird. Im Boden des Schmelz-

tiegels h ist ein Auslaßventil /

angebracht, welches von einer

Transmission i aus mittels einer

gekröpften Welle k zeitweise ge-

öffnet und geschlossen wird.

Die zinkhaltige Metallegierung

wird in den Tiegel h in festem

oder bereits geschmolzenem Zu-

stande eingeführt und dort ge-

schmolzen oder in geschmol-

a zenem Zustande erhalten. Die

flüssige Legierung wird behufs

Abscheidung des Zinks nach

Öffnung des Ventils durch das

Rohr m in die Retorte c ein-

gelassen, und zwar in genau

abgemessenen kleinen Mengen,

indem sich das von der Transmission i betätigte Ventil in bestimmten

Zeitabständen öffnet und schließt und jeweilig nur eine kleine Menge

G
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geschmolzener Legierung passieren läßt. Das flüssige Metall tropft

durch das senkrechte Verbindungsrohr m auf den besonders aus-

gebildeten, pilzartig geformten Boden o der Retorte c, wird dabei in

feine Teilchen zerstäubt und gegen die hocherhitzten Wände der

Retorte c gespritzt, an denen die Metallteilchen alsdann herabrieseln .

Durch die Berührung mit den heißen Wänden der Retorte c verdampft

das in der Legierung enthaltene Zink, während die übrigen Bestandteile

der Legierung wegen ihres höheren Siedepunktes flüssig bleiben. Die

entstandenen Zinkdämpfe ziehen alsdann durch die im oberen Teil der

Retorte angebrachten Öffnungen e in die Kondensationskammern f.

wo sie in bekannter Weise zu metallischem Zink verdichtet werden,

während die nichtflüchtigen Metalle der Legierung sich am Boden der

Retorte cansammeln, von wo sie von Zeit zu Zeit durch eine Off-

nung n am Boden abgestochen und in Behältern p gesammelt werden.

Die zum Kondensieren des Zinks dienende Vorlage besteht aus dem

eigentlichen Auffangegefäß f und dem Deckel t, welcher mittels eines

Tonverstrichs gasdicht eingesetzt ist und zwei Öffnungen und s be-

sitzt. Die größere Öffnung r dient znm Ableiten der Verbrennungsgase

ins Freie und zum Auffangen des von ihnen mitgerissenen Zinkstaubes.

Die kleinere Öffnung s wird während des Destillationsvorganges durch

einen Tonpfropfen geschlossen gehalten. Hat sich in der Vorlage eine

genügende Menge Zink verdichtet, so kann es nach Entfernung des

Tonpfropfens in einen bereit gehaltenen Sammelkessel abgelassen werden,

worauf die Vorlage ƒ sofort wieder verschlossen wird. (D. R. P. 294 287

vom 5. Februar 1916.) i

Verfahren zur Verhüttung von Erzen.¹) New Metals Process

Company, Chicago, V. St. A. (D. R. P. 294 160 vom 29. Juli 1914.) i

Herstellung von metallischen Überzügen mittels gasförmiger

Druckmittel. Georg Stolle , Kiel . Die Erfindung will die Vor-

teile der beiden bisher üblichen Verfahren, nämlich des Aufschleuderns

von staubförmigem oder flüssig zerstäubtem Metall mittels eines in-

differenten gasförmigen Druckmittels und der Verwendung von Metall-

dämpfen zum Überziehen der Gegenstände vereinigen. Die äußerst

1) Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 320 ; Franz. Pat. 476219.

Elektrode für alkalische Sammler ,

welche aus zwei übereinander liegenden,

mit einem leitenden Gerippe für die Zu-

und Ableitung des Stromes verbundenen

dünnen taschenförmigen Scheiben besteht.

Svenska Ackumulator Aktiebolaget

Jungner, Stockholm in Schweden. In

Fig. 1 bezeichnen die punktierten Linien Blech-

streifen , welche zwischen zwei Elektroden-

scheiben gelegt sind. Die Seitenschienen b, b

umschließen die Taschen. Mit b¹ ist die die

Schienen vereinigende Kontaktfahne bezeichnet.

Fig. 2 zeigt zwei nebeneinanderliegende Elek-

troden a, a im Querschnitt, zwischen denen

sich das leitende Material in Form eines Blech-

streifens c befindet. Die Blechstreifen können

nach Breite und Dicke wechseln und nach

unten verjüngt werden, auch die Länge der

Streifen kann wechseln. Sie werden zweck-

mäßig an der Kontaktfahne b¹ durch Schweißen

befestigt. Statt der Streifen c können auch

Gewebe oder Stäbe aus passendem Metall

verwendet werden . (D. R. P. 294185 vom

23. Juli 1913.) i

weitgehende Zerteilung des Metalles bei der Verdampfung soll nicht

nur ein besseres Überziehen der Gegenstände bedingen, sondern auch

ein Eindringen in die Poren und die feinsten Ritzen der Unterlage,

und selbst die Fasern der Unterlage sollen allseitig gleichmäßig nach

Art einer Umspinnung überzogen werden. Die die Schleuderwirkung

herbeiführenden indifferenten Gase können in diesem Falle erheblich

geringeren Druck besitzen, weil die mechanische Arbeit des Zerstäubens

durch die Verdampfungswärme unterstützt wird. Auch soll die thermische

Wirkung verbessert werden, indem die einzelnen Teilchen des verdampften

Überzugsmaterials, sobald sie auf den Gegenstand treffen, infolge Ab-

gabe der latenten Verdampfungswärme zur Verflüssigung und zum Ver-

schweißen gelangen, so daß der Überzug auch beim Biegen der Gegen-

stände nicht abspringen soll. Bei Ausführung des Verfahrens kann

die Verdampfung vor oder nach dem Eintritt in die Schleudervorrichtung

erfolgen. Zur Erzielung der zur Verdampfung erforderlichen Temperatur

kann der elektrische Lichtbogen oder auch ein Knallgas-Gebläse An-

wendung finden. (D. R. P. 293374 vom 22. Oktober 1912.) i

Methode zur Bestimmung des Volumens an fester Substanz in

Schlammflüssigkeiten. W. H. Coleman. In einer cyanhaltigen

Schlammflüssigkeit sollte die Menge des Cyans im löslichen und im

unlöslichen Anteil bestimmt werden . Zu diesem Zwecke wurde die

Schlammflüssigkeit gut geschüttelt, abgemessen und absitzen gelassen.

In der klaren Flüssigkeit wurde das Ammoniumferrocyanid bestimmt.

In einem zweiten, gleichgroßen Anteile des Schlammes werden 50 ccm

Wasser hinzugegeben, das Gemisch ebenfalls gut geschüttelt, absitzen

gelassen und das Ammoniumferrocyanid bestimmt. Aus diesen beiden

Werten und der Gesamtmenge in der ursprünglichen Schlammflüssigkeit

läßt sich das Gewünschte berechnen. Die Methode ist auch auf ver-

schiedene andere schlammartige Flüssigkeiten anwendbar. (Journ . Soc.

Chem. Ind. 1915, Bd. 34, S. 209.)

-

sm

Abbauverfahren von in geringer Teufe liegenden goldhaltigen

Sandlagern. Fritz Diehl , Frankfurt a. M. Man gewinnt die gold-

haltigen Sandschichten mittels Loch-an-Loch-Bohrung. (D. R. P. 294205

vom 24. Februar 1915.) i

33. Elektrochemie. Elektrotechnik. *)

Fig. 1.

b

Fig.2

a

b

Herstellung von Hochspannungs-Isolatoren. Wilhelm Boehm,

Berlin. Das Verfahren des Hauptpatentes 2913131) zur Herstellung

von Hochspannungs- Porzellanisolatoren soll hier dadurch verbessert

werden, daß die mit hochisolierenden Stoffen zu durchtränkenden

Porzellankörper zur Erzielung einer Porosität und gleichzeitig einer be-

deutenden Festigkeit aus zerkleinerten , hochgebrannten , keramischen

Stoffen hergestellt werden. Zweckmäßig werden Bindemittel benutzt ,

die durch Verdampfung oder Frittung die Erzielung einer Porosität

unterstützen. (D.R. P. 294758 v. 22. März 1912, Zus . zu Pat. 291313.) i

Einrichtung zur magnetischen Beeinflussung elektrischer Licht-

bogen in Vakuumgefäßen , bei welcher sich das den Lichtbogen

führende Vakuumgefäß zwischen den Polen des Elektromagneten

befindet. Akt. - Ges. Brown, Boveri & Cie. , Baden i . d. Schweiz.

Innerhalb des Gefäßes sind mit den Elektromagnetpolen nicht ver-

*) Vergl. Chem.- Ztg. Repert. 1916, S. 368. ¹) Ebenda 1916, S. 172.

-

bundene Polfortsätze angebracht, um den Luftabstand der Pole zu

verringern und die aufzuwendende Ampère-Windungszahl für den

Magneten klein zu erhalten . (D. R. P. 294 200 vom 21. April 1914.) i

Elektrische Schweißung mittels Mehrphasen- , insbesondere

Drehstroms. Adolf Pfretzschner G. m. b. H. , Pasing b. München. -

Die Pole sind derart angeordnet, daß die überzähligen, zur Schweißung

nicht verwendeten Phasen zur Vorwärmung des Werkstückes heran-

gezogen werden. Bei Anwendung dieser Schweißung auf Rohre oder

Hohlkörper wird eine Erwärmung bis zur Glühhitze auf der der Schweiß-

naht gegenüberliegenden Seite hervorgerufen, um die der Haltbarkeit

der Schweißnaht schädlichen Span-

nungen auszugleichen. Die über-

zähligen Phasen werden dazu be-

nutzt, das Material auf eine solche

Temperatur zu bringen, daß das

an der Oberfläche gebildete Oxyd

schon zum Schmelzen kommt, ehe

es unter die eigentliche Schweiß-

stelle gelangt , um das der

Schweißung nachteilige Verhalten

des Oxyds oder Zunders zu be- a

seitigen. Die Abbildung zeigt ein

Ausführungsbeispiel derelektrischen

Anordnung. Mit Ip IIp IIIp sind

Is

3

die drei primären Phasen des Drehstroms in Sternschaltern bezeichnet,

mit Is IIs IIIs die entsprechenden sekundären Phasen, ebenfalls in

Sternschaltung, endlich mit 1, 2, 3 die sekundären Pole. A-B stellt

eine Längsnaht dar. Werden die Pole 1 und 3 rechts und links der

Naht angesetzt, wogegen 2 auf der Naht selbst sitzt, so entstehen elek-

trische Ströme zwischen 1-3 sowie zwischen 1-2 und 2-3. Die

Stromstärken können so geregelt werden, daß zwischen 1-3 nur eine

Vorwärmung auf beliebige Temperatur stattfindet, während die eigent-

liche Schweißung und das hierfür nötige Verdrücken unter dem Pol 2

geschieht. Unter letzterem wird auch die größte Hitze erzeugt, weil

unter ihm zwei Phasen 2-1, 2-3 zur Wirkung kommen. Die Tem-

peratur kann zwischen 1-3 durch Nähern der Pole oder primäre Re-

gulierung derart gesteigert werden, daß der Zunder zum Schmelzen

kommt. Pol 2 muß möglichst nahe an 1 , 3 herangerückt werden,

damit die Naht, bis sie unter 2 gelangt, durch Sinken der Temperatur

nicht wieder Zunder ansetzt. (D. R. P. 294329 vom 9. Juli 1915.) i

Verlag der Chemiker-ZeitungOtto v. Halem in Cöthen (Anhalt). Druck von August Preuß in Cöthen (Anhalt),
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1. Geschichte der Chemie.*)

-

Eine bisher verschollene Luftpumpe Otto von Guerickes. Graf

Carl von Klinckowstroem. Von den auf uns überkommenen

drei Typen von Luftpumpen GUERICKEScher Konstruktion sind nur

Exemplare des 3. Typus erhalten geblieben , den GUERICKE 1672 in

seinen >>Experimenta Nova« beschrieben und abgebildet hat. Die ein-

zigen bisher bekannten Exemplare dieses Typs sind die jetzt im Deutschen

Museum zu München aufbewahrte Berliner Luftpumpe GUERICKES und

das nicht ganz sichere Braunschweiger Exemplar. Ein drittes

Exemplar, das als »Archetypus bezeichnet ist, war bis jetzt verschollen .

Sanitätsrat Dr. G. BERTHOLD, der bekannte GUERICKE- Forscher, hat seine

Spur nur bis zum Jahre 1734 verfolgen können. In diesem Jahre hat

nämlich JOH. WIMMERSTEDT dieser Luftpumpe eine Dissertation ge-

widmet. Danach hatte der Arzt und Apotheker CHRISTIAN HERAEUS

diese für den Kurfürsten von Sachsen bestimmte Luftpumpe für sich

erworben und 1676 nach Stockholm mitgenommen. Nachher ist sie

in den Besitz des Direktors und Buchdruckereibesitzers J. H. WERNER in

Upsala gelangt. 1734 nahm sie der Professor der Mathematik zu Lund,

DANIEL MENLÖS , mit nach Lund , wo er sie in Verwahrung nahm.

Eigentümer blieb aber WERNER. Dieser starb nach Verf. 1735 oder

1736, seine Erben scheinen die Luftpumpe nicht reklamiert zu haben,

die mithin im Besitz von DANIEL MENLÖS bis zu dessen Tode, 1743,

verblieb. Sodann kam die Pumpe in die auf der Universität zu Lund

von TRIEWALD begründete Apparatensammlung, die jetzt zur Sammlung

des Physikalischen Instituts dieser Universität gehört, wo sie sich noch

befindet. (Geschichtsbl. Techn., Ind. u. Gew. 1916, Nr. 7/9.) ľ

Zu Dr. Paulis achtzigstem Geburtstag. H. Reisenegger. (Chem.-

Ztg. 1916, S. 173.)

KarlArnoldAugust Michaelis+. R. Kobert. (Chem.- Ztg.1916, S. 157.)

Dr. Fritz Burmeister †. (Chem.-Ztg. 1916, S. 181.)

Henry Roscoe t. C. Thesing. (Chem.- Ztg. 1916, S. 189.)

Walther Löbt. (Chem.-Ztg. 1916, S. 145.)

Dr. Otto Schott +. (Tonind.-Ztg. 1916, S. 535.) sm

Ein alter medizinischer Philosoph. F. E. Bullen. (Pharm. Journ.

1916, 4. Reihe, Bd . 42 , S. 246.) r

Zur Erinnerung an Francis Humphreys Stover, 27. März 1832

bis 30. Juli 1914. Lewis William Fetzer.. (Biochem. Bull. 1915,

Bd. 4, Nr. 13 ; nach einges. Sonderabdr.) r

Über die Beziehungen Prouts zum Avogadro schen Gesetze.

(Chem. News 1916, Bd. 113, S. 85.) CS

Zur Erinnerung an die Gründung der Realschulen in Öster-

reich . A. Bauer. Verf. berichtet als ehemaliger Schüler der Real-

schule in Preßburg kurz über die Geschichte der Entwicklung dieser

Anstalt , welche die erste vollständige Ober- und Unterrealschule von

sechs Klassen auf Grundlage des Organisationsentwurfes für Realschulen

in Österreich vom Jahre 1849 war. (Sonderdr. Ztschr. Realschulw.,

Bd. 51 , Heft 3.)

Demnachwurde also die erste Oberrealschule Österreichs in Ungarn begründet, cs

Die Wirkung des Krieges auf die chemischen Abhandlungen.

E. J. Crane.¹) (Journ. Ind. Eng. Chem. 1915, Bd. 7, S. 465.) sm

Ein eigenartiger Leitfaden der Chemie v. J. 1800. (Fourcroys

synoptische Tabellen.) Robert Stein. (Mittlg. Gesch. Med. und

Naturw. 1915 , Bd . 14, S. 297-314.) r

Ein Keim des natürlichen Systems der chemischen Elemente

in einer Bemerkung von Görres um 1800. Robert Stein.
Robert Stein.

(Mitttg. Gesch. Med. und Naturw. 1916, Bd . 15, S. 5-9.) r

Die Ratsapotheke zu Verden. Hundert Jahre im Besitz der Familie

LOHMEYER, 4. Juli 1815-1915. Dr. Karl Lohmeyer.. Verden 1915. r

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 293.

1) Vergl. Grossmann, Chem.-Ztg. 1916, S. 2.

•

Einen alten Bronzemörser betreffend. (Pharm. Journ. 1916,

4. Reihe, Bd. 42, S. 100.) r

Die Wirkungsweise antiker Blasebälge. F. M. Feldhaus.

(Mittlg. Gesch. Med. und Naturw. 1916, Bd. 15, S. 10-11 .) r

Ein irreführender Bericht über Formose. Oscar Loew.

Verf. wendet sich gegen eine Stelle in der 11. Auflage von RICHTERS

>>Chemie der Kohlenstoffverbindungen«, in der das Methylenitan von

BUTLEROW seiner Rohformose tatsächlich gleichgestellt wird. Verf.

kommt das Verdienst zu, zum erstenmal gezeigt zu haben, daß aus

Formaldehyd wahre Zuckerarten erhalten werden können. (Journ. prakt.

Chem. 1915, Bd. 92, S. 133-136.) r

Analyse von zwei harzartigen Produkten , welche die Inkas

von Südamerika zum Einbalsamieren ihrer Toten gebrauchen. L.

Reutter. (Chem.-Ztg. 1916, S. 111.)

H. Schelenz. (Pharm.Unguentum potabile , Krebsbutter.

Zentralh. 1915, Bd. 56, S. 789.) S

Die Geschichte der Salicylsäureverbindungen und des Salicin .

Gordon Sharp. (Pharm. Journ . 1915, Bd. 94, S. 857-858.) r

Zur Geschichte der sympathetischen Tinten (Geheimtinten).

L. Vanino. (Arch. Pharm. 1915, Bd. 253, S. 505.) S

Die Entwicklung der Bodenkunde von ihren ersten Anfängen

bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. O. Neuß. (Int. Mitt. Boden-

kunde 1915, Bd. 4, S. 453.) rl

Zur Geschichte der Mineralwasserfabrikation. Otto Vogel.

(Chem.-Ztg. 1915, S. 928.)

50 jähriges Bestehen der Firma Kast & Ehinger G. m. b. H.

(Chem.-Ztg. 1916, S. 151.)

Deutsche chemische Industrie vor 30 Jahren. Sir Henry

Roscoe. (Journ . Soc. Chem. Ind. 1915, Bd. 34, S. 65.)
sm

Die Entwicklung der Ziegeltechnik im Altertum. Neumann.

(Tonind.-Ztg. 1916, S. 111.)

Zur Geschichte der Mörtelbereitung.

1916, S. 32.)

Neumann.

sm

(Cement

sm

Der erste Vakuum-Apparat in Deutschland. Schrohe. - Aus

den hinterlassenen Papieren JOH. GOTTL. NATHUSIUS geht hervor, daß

dieser wagemutige Vorkämpfer der Rübenzuckerindustrie sehr frühzeitig,

vielleicht schon 1816, an der Hand von aus England empfangenen

Nachrichten und Zeichnungen, einen Vakuum-Apparat zu erbauen ver-

suchte, hierbei jedoch einen gänzlichen Mißerfolg erlitt , teils weil die

vorhandenen Unterlagen ganz unzureichend waren, teils weil noch

Niemand dergleichen Arbeiten auszuführen verstand, teils weil der be-

absichtigte Handbetrieb einer Luftpumpe versagte, die Masse oft über-

kochte usw. Aus diesen Gründen, und weil NATHUSIUS irrtümlicher

Weise glaubte, die nämlichen Mißstände seien auch in England ein-

getreten, verfolgte er seinen Versuch nicht weiter, machte ihn vielmehr,

in seiner durchaus aufrichtigen Weise, zur Warnung Anderer als >miß-

lungenen bekannt. (Ztschr. Zuckerind. 1916, Bd. 66, S. 751.)

Der sehr lesenswerte Aufsatz enthält auch sonst noch zahlreiche interessante

Einzelheiten, auf die hier nur hingewiesen werden kann. Entgegen Verf. hat

aber nach v. Lippmann¹) mit dem Vakuum zuerst August Helle in Magde-

burg und nicht Nathusiu's fabrikmäßig gearbeitet. 2

Zuckerfabrikation in Österreich-Ungarn seit 1860. Pokorný.-

Der sehr umfangreiche Aufsatz (50 S. mit 8 großen Tabellen) enthält

sehr interessante Vergleichszahlen über Verarbeitungen , Vorrichtungen,

finanzielle Verhältnisse u. s . f., gestattet jedoch keinen kurzen Auszug.

(Österr.-ungar. Ztschr. Zuckerind. 1916, Bd . 45, S. 8.) 2

Die Geschichte der Guttapercha. (India Rubber World 1915,

Bd. 52, S. 586.) kr

Beiträge zur Geschichte des Kautschuks und der Guttapercha.

(Gummi-Ztg. 1915, Bd. 29, S. 1046, 1172.) kr

1) Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 945.
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7. Nahrungs- und Genußmittel. Futtermittel. Gerichtliche Chemie. *)

Gefrieren von Nahrungsmitteln, insbesondere von Fischen und

Fleisch, in gekühlten Salzlösungen. Anton Jensenius Andreas

Ottesen, Thisted in Dänemark. Bei der üblichen Art des Kon-

servierens leicht verderblicher Nahrungsmittel, z. B. Fische, dem Ab-

kühlen an der Luft und Gefrierenlassen , bilden sich so große Eis-

krystalle im Gewebe der Ware, daß die Zellengewebe zerspringen. Auch

wird das Fleisch porös und für die Luft leicht durchdringlich, was ein

schnelles Verderben nach dem Auftauen zur Folge hat. Nach vor-

liegender Erfindung wird eine ungesättigte Salzlösung vor dem Ein-

bringen der gegebenenfalls angefeuchteten Nahrungsmittel mittels einer

Kühlvorrichtung bis zur Bildung von Eiskrystallen abgekühlt und während

der Berührung mit den Nahrungsmitteln infolge dieser Entmischung

und durch ständiges Umrühren auf ihrem Gefrierpunkt erhalten. Das

vorherige Anfeuchten mit ungesalzenem Wasser ist bei Waren erforder-

lich, deren Oberfläche trocken und porös ist, wie z. B. bei Apfelsinen,

Trauben usw. oder bei trocken

gewordenen Fischen , Fleisch-

stücken oder dergl. Bei Behand-

lung der Waren nach diesem

Verfahren soll die Salzaufnahme

stark herabgesetzt werden und

praktisch außer Betracht gelassen

werden können . DieAbbildungen

zeigen eine zur Ausführung des

Verfahrens geeigneteVorrichtung

im senkrechten Schnitt und

Grundriß. Die Kältelösung wird

in ein isoliertes Gefäß 4 gebracht,

in welchem ein in die Leitung 7

einer Kältemaschine 6 einge-

schaltete zylindrische Rohr-

schlange 5 angeordnet ist. In

dem innerhalb dieser Rohr-

schlange befindlichen, oben und

unten offenen Raum ist eine von

dem Vorgelege 9 aus drehbare,

einerseits mit dem Schraubenflügel 10, anderseits mit einem festen Bund 11

13

-

versehene Welle 8 senkrecht gelagert. Mittels senkrechter Platten 14,

welche von dem Kreuz 13 getragen werden , ist der Flüssigkeitsraum

außerhalb der Rohrschlange in vier Räume 15 geteilt. Die Kältelösung

enthält z. B. 15 % Kochsalz. Durch ständige Kältezufuhr durch die

Rohrschlange 5 wird die Temperatur der Lösung soweit erniedrigt, daß

sich an der Kühlschlange und der Flüssigkeitsoberfläche Eis abzuscheiden

beginnt. Die Temperatur beträgt alsdann zwischen 10 und -12 ° C.

Hat die ständig umgerührte Lösung das richtige Verhältnis zwischen

Sättigungsgrad und Temperatur und ist eine gewisse Menge Eis vor-

handen, so werden die Fische oder dergl . in die Salzlösung eingebracht,

in welcher sie, je nach ihrer Größe, von einigen Minuten bis zu

mehreren Stunden verbleiben. Sobald der gewünschte Grad des Durch-

frierens erreicht ist , werden die Fische oder dergl. herausgenommen

und gespült, wodurch sie an der Luft mit einer Eishaut überzogen

werden. Man kann darauf sofort eine neue Menge Ware in das Ge-

fäß 4 einbringen. (D. R. P. 294413 vom 14. Dezember 1912.) i

Gasfeuerung für Backöfen mit Dampfwasserheizröhren. Bor-

becker Maschinenfabrik und Gießerei Th. Kade. Die Dampf-

wasserheizröhren ragen in eine Heizkammer, wo sich unter ihnen quer-

liegende Gasröhren mit Austrittsschlitzen in der Längsrichtung der

Heizröhren und über ihnen querliegende Lufterhitzungsröhren befinden,

welche in die Brennerkammer mit Abzweigung für die Zusatzluft zu den

Brennrohrschlitzen münden. (D. R. P. 294439 vom 12. April 1914.) i

Ölheizanlage für Back- und Bratöfen mit mehreren Räumen.

Firma A. Voss sen. , Hannover. In dem Doppelboden der unteren

Kammer ist ein Einsatz vorhanden, der mit dem Kammeraußenboden

einen Kanal bildet, welcher die Heizflüssigkeit der doppelwandigen

Rückseite der Backkammern zuführt, von wo aus sie in die von den

Böden und Deckplatten gebildeten Zwischenräume der einzelnen

Kammern gelangt. (D. R. P. 294 440 vom 25. Juli 1915, Zus. zu

i
Pat. 293812.¹)

Zur Bestimmung des Brandsporengehaltes in Mehl, Kleie und

Getreide. G. Bredemann. (Landw. Versuchsst. 1915, Bd. 87, S. 241.) ae

Über den Einfluß von Fett auf die Backfähigkeit . K. Mohs.

Tierische wie pflanzliche Fette üben bis zu einer gewissen Menge

etwa 15% des verwendeten Wassers einen sehr guten Einfluß be-―

-

conders auf die Porenbildung des Gebäcks aus , und zwar dadurch,

daß sie sich mit dem Kleber verbinden und ihn dehnbar machen.

Vielleicht kommt diese Wirkung hauptsächlich den hydrolytisch ab-

gespaltenen Fettsäuren zu. (Ztschr. ges. Getreidew. 1915, Bd. 7, S. 218.) kt

Der Kleber im Lichte der Kolloidchemie. K. Mohs. In der

sehr lesenswerten Arbeit werden die Lehren der Kolloidchemie ein-

gehend in ihrer Anwendung auf die Teigbildung besprochen. Danach

bilden Gliadin und Glutenin, beide hydrophile Kolloide von waben-

artigem Bau, ein unelastisches Gel. Die Kleberbildung beruht auf gegen-

seitiger irreversibler Adsorption der quellenden Eiweißstoffe, wobei die

einzelnen Teilchen des Gliadins, des Haupt- und Schutzkolloids , die

anderen Eiweißteilchen umhüllen. Die Einwirkung von Fett auf die

Dehnbarkeit des Klebers (vergl. vorst. Ref.) beruht auf seiner reversiblen

Adsorption durch das Klebereiweiß. Organische Säuren erhöhen bis zu

einem gewissen Grade die Quellbarkeit des Gliadins und Glutenins,

während Neutralsalze quellungshemmend wirken. (Ztschr. ges. Getreidew.

1915, Bd. 7, S. 239.) kt

Über den Gewichtsverlust des Kriegsbrotes bei der Auf-

bewahrung. A. Fornet. Der Gewichtsverlust hängt ab von der

Größe der Oberfläche, dem Ausbackungsgrade und der Aufbewahrungs-

temperatur. Er betrug bei Broten von 2 kg, hergestellt aus 90 T.

Roggenmehl und 10 T. Kartoffelstärkemehl oder Kartoffelwalzmehl

oder 30 T. frischer gekochter Kartoffel nach den ersten 4 Tagen 2,7

bis 5,3 Gew.-% und im Mittel : nach 1 Tag 2 Tagen 3 Tagen 4 Tagen

of
ю

of of
jo lo %

. 1,30

. 1,33 .

2,80 . 3,68 . 4,23

. 2,78 . . 3,58 . • 4,01

3,03 . 4,01 . 4,59

kt

mit Kartoffelwalzmehl

mit Kartoffelstärkemehl

mit frischen gekochten Kartoffeln 1,38 .

(Ztschr. ges. Getreidew. 1915, Bd. 7, S. 225.)

Geschönte Perlgraupen. J. F. Liverseege und H. Hawley. --

Die Verf. haben Perlgraupen untersucht , die mit verschiedenen feinen

Mehlen überzogen waren, beispielsweise mit Reismehl oder mit Talk.

• Die Mengen dieser Überzüge betrugen 0,5-2,0% und mehr. Diese Über-

kleidung der Perlgraupen mit fremden Substanzen soll jene vor Würmern

und Milben schützen . Für Talk trifft dies zu, für Reis aber wohl kaum,

so daß eine absichtliche Schönung der Graupen vorliegt, da bereits

angefressene Graupen mit Talk oder Reismehl überkleidet worden waren,

oder auch mit beiden Mehlen gleichzeitig. (Journ . Soc. Chem. Ind.

1915, Bd. 34, S. 203.) sm

Polarimetrische Saccharosebestimmung im Honig nach Lehmann-

Stadlinger. P. Lehmann und H. Stadlinger. - Die polarimetrische

Bestimmung aus der Differenz der Drehung vor und nach der Inversion

stimmt mit der gewichtsanalytischen hinreichend überein. Die gegen-

teilige Ansicht von H. KRETZSCHMAR¹) beruht nur auf Anwendung des

falschen Faktors 7,5 anstatt 5,725. (Ztschr. Unters. Nahr.- u. Genußm.

1916, Bd. 31 , S. 116.) kt

,, 1753er Markgräfler“, Untersuchung eines alten Flaschenweines.

W. I. Baragiola und Chr. Godet. - Eingehende Untersuchung mit

Bilanz der Extrakt- und Aschenbestandteile sowie Bestimmung des

Bindungszustandes der organischen Säuren erwies ihn als einen ver-

hältnismäßig alkoholreichen Wein mit hohem Säuregrad (Gehalt an

Schwefelsäure gleich 2,28 g Kaliumsulfat in 1 I) und schwacher Aschen-

alkalität. (Ztschr. Weinb. u. Weinbeh. 1915, Bd. 2, S. 379.) kt

DieserVerwendung des Rübensamenstrohes. M. Hoffmann.

Stoff ist zwar ein trefflicher Melassenträger, da er 60-70% Melasse

aufsaugt, aber sein Nährwert ist weit geringer, als man anzunehmen

pflegt, und weitere Versuche, diesen genauer zu ermitteln , und wo-

möglich zu steigern, müssen erst noch angestellt werden. (D. Zuckerind.

1916, Bd . 41 , S. 729.) 2

Über die Zusammensetzung und Verdaulichkeit einiger der

wichtigsten Wiesengräser. F. Honkamp, B. Štau und H. Müllner.

Die auf Moorböden gewachsenen Gräser zeigen allen anderen

gegenüber eine große Überlegenheit inbezug auf den Nährwert. Es

ergab sich :

Moorboden . 1911 .

Mineralboden 1912 .

Marschboden 1912 .

1913 .

verdauliches Eiweiß

• 3,56 .

1,22

.. 3,22

1,46

Stärkewert

39,1

35,3

. 28,9

26,4

Inbezug auf die einzelnen Grasarten erwies sich, daß unter gleichen

Verhältnissen gewachsene Gräser bezüglich des Nährwertes ziemlich

gleichwertig sind. (Landw. Versuchsstat. 1915, Bd . 87 , S. 315-350.) ae

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 363. 1) Ebenda 1916, S. 363. 1) Chem.-Ztg. Repert. 1915, S. 250.
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Verf.Einige Metallmängel im Fabriksbetrieb. S. Evans.

teilt einige Fälle von metallurgischen Mängeln bei eisernen Werk-

gegenständen mit, Mängel, die darauf beruhen, daß die Zugkraft die

Elastizitätsgrenze überschritten hat, oder daß eine Trennung der einzelnen

Metalle im Werkstück vor sich gegangen ist, oder daß Schlackenzusatz

im Eisen eine schädliche Wirkung ausübt, und andere derartige kleine

Mängel, die hier und da den Bruch der Metallstücke verursacht haben.

Ferner bespricht Verf. Fälle, in denen Zerfressung des Metalls auf-

getreten ist, und sonstige leicht übersehbare Mängel im Material. (Journ.

Soc. Chem. Ind. 1915, Bd. 34, S. 204.) sm

Über einige Pumpen für die chemische Industrie, besonders

solche mit selbsttätiger Regulierung. F. W. Horst. (Chem. Appar.

1916, Bd. 3, S. 125, 135.) r

Die Herstellung von Agglomeratkugeln , deren Eigenschaften

und deren Verwendung in der metallurgischen und chemischen In-

dustrie. C. A. Brackelsberg. (Ztschr. angew. Chem. 1916, Bd. 29,

S. 281-285.) r

Sicherung von Raum-Dampfspeichern gegen Über- und Unter-

druck. Maschinenbau Akt .- Ges . Balcke, Bochum i. Westf. - Die

Vorrichtung ist mit einem Wasserfang ausgestattet, welcher das aus

dem gemeinsamen Wasserraum bei Überdruck austretende Wasser auf-

nimmt und bei Druckausgleich wieder zurückfallen läßt. (D. R. P. 294 163

vom 21. Juni 1914.)
i

――

Calorimeter zur Bestimmung der Wärmemengen in der Luft.

Firma C. H. Prött, Rheydt. Das Calorimeter besteht aus einem

feuchten Thermometer, dessen Skala neben oder an Stelle der üblichen

Thermometergrade nach Gesamtwärmeeinheiten in einer bestimmten

Luftmenge geeicht ist. (D. R. P. 294 405 vom 4. Dezember 1913.) i

Herstellung eines Wärmespeichers. Charles Häßler, Stockholm.

Kieselsteine und ähnliche Stoffe werden bis zur Gluthitze erhitzt in

eine Form eingebettet und dann mit Eisen umgossen oder ausgegossen.

(D. R. P. 294 141 vom 10. November 1912.)

-

i

Herstellung von porösen, mit hochisolierenden Stoffen ge-

tränkten Isolatoren aller Art. Alex. Ettinger, Berlin. Die iso-

lierenden Stoffe werden durch offene Stellen einer auf dem porösen

Körper befindlichen Glasurschicht eingeführt. (D. R. P. 294 182 vom

30. April 1914.)
i

Einführung und Isolierung der Elektroden bei Quecksilberdampf-

Gleichrichtern. Allgemeine Elektrizitäts - Gesellschaft, Berlin.

Man verwendet Isolatoren aus zweckmäßig allseitig emaillierten

Metallringen. (D. R. P. 294 183 vom 9. Dezember 1914.)
i

Anordnung des Kathodenbehälters in Metalldampfgleichrichtern.

Allgemeine Elektrizitäts - Gesellschaft, Berlin. Der Kathoden-

behälter ist einerseits mittels des an ihm sitzenden Stromzuführungs-

bolzens luftdicht und isolierend in das Außengefäß eingeführt, ander-

seits innerhalb des Hauptgefäßes gegen dieses isoliert und gegen ver-

spritzendes Quecksilber abgedichtet. (D. R. P. 294327 v. 2. Dez. 1915.) i

Vorrichtung zum Reinigen von Kühlrohren an Oberflächen-

Kondensatoren. Dipl. - Ing. Heinrich Bogner, Straßburg i . Els. —

Die Vorrichtung des Hauptpatentes 262785¹) ist hier dahin geändert,

daß die aus dem Rohrboden vorstehenden Kühlrohrenden dadurch in

eine Ebene gebracht werden, daß Ausgleich oder Distanzringe auf die

Rohrmündungen geklemmt werden. (D. R. P. 294 109 vom 3. Febr. 1916.

Zus. zu Pat. 262785.)
i

Einrichtung zum Entleeren von Retorten, Muffeln, und dergl.

mittels mechanisch angetriebener Stoßstange . C. Eitle , Maschinen-

fabrik, Stuttgart. - Zum Antrieb der Stoßstange wird eine Zahnstange

verwendet, welche im Eingriff mit dem Triebrad durch eine nachgiebige

Andrückvorrichtung von solcher Belastung gehalten wird, daß bei einem

die Retorte oder Muffel gefährdenden Festsetzen der Stange ihre Ver-

zahnung aus der Verzahnung des Triebrades herausspringen und dadurch

den weiteren Antrieb wirkungslos machen kann. (D. R. P. 294218

vom 26. März 1916.)
i

Meß- und Abfüllvorrichtung für plastische oder dickflüssige

Massen mit gemeinsamer Antriebswelle für den Hahn zum Ab-

sperren des Ein- und Auslasses des Meßgefäßes und für den Meß-

gefäßkolben. C. E. Rost & Co. , Dresden. (D. R. P. 294235 vom

13. November 1915.) i

Mantelförmiger Flammenuntersatz für Feldkochkessel, der beim

Einsetzen des Kessels in eine Kochkiste den Kessel umgibt.

Berndorfer Metallwaren - Fabrik Arthur Krupp , Akt. - Ges. ,

Berndorf in Nieder-Österreich. (D. R. P. 284 189 vom 11. Febr. 1916.) i

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 366. ¹) Ebenda 1913, S. 517.

Elektrische Kochvorrichtung. Dr. RobertZuppinger, Regensdorf

bei Zürich. Die Kochvorrichtung ist mit einem elektrisch heizbaren ,

nach außen calorisch isolierten , festliegenden Wärmespeicher und mit

mindestens einer Kochstelle ausgestattet, auf welche Kochgefäße direkt

berührend aufgestellt werden können, und bei welcher die Wärme-

übertragung vom Wärmespeicher zu der Kochstelle durch direkte Be-

rührung gut leitender Teile erfolgt. Der Wärmeabfluß vom Speicher

nach bestimmten Kochstellen kann nach Belieben geregelt werden.

(D. R. P. 294328 vom 19. Februar 1915.) i

-
Zur Schmierölfrage. A. Reichelt. Die zahlreichen Bestrebungen,

unter den durch den Krieg arg gestörten Handelsverhältnissen Ersatz-

stoffe für die Schmieröle ausfindig zu machen hier sei nur hinge-

wiesen auf die Heranziehung des Fischtrans , die Braunkohlenteeröle,

die Steinkohlenteeröle, hinsichtlich deren größere Schwierigkeiten zu

überwinden sind, ferner auf die Schmierung mit Wasser, mit Graphit,

mit einer Lösung von Cellulose in Chlorzinkflüssigkeit, von Sirup in

Chlorcalciumflüssigkeit usw. sind neben Fehlschlägen auch erfreuliche

Erfolge erzielt, und man ist emsig auf weiterer Ausschau nach Ersatz-

stoffen begriffen. Übrigens gewinnt man in Deutschland noch immer

sehr erhebliche Mengen an Mineralschmierölen aus deutschem Erdöl,

aus erbeutetem Mineralöl, aus galizischen und rumänischen Erdölen

sowie aus Braunkohlenteerölen. (Bitumen 1916, Bd. 14 , Nr. 9 u. 10.) kg

-

Schmieröle für Dieselmotore. B. Rosemann. - Die Verbrennungs-

temperatur in den Zylindern ist je nach der Belastung 1400-1600° C. ,

die mittlere Temperatur im Verbrennungsraume etwa 400° C. , die mitt-

lere Wandungstemperatur etwa 150° C. im unteren , etwa 400 ° C. im

oberen Teile des Zylinders. Die Temperatur der dünnen Ölschicht

liegt viel näher der Wandungstemperatur. Da das Öl nicht bei der

Entzündung des Treibmittels mitverbrennen darf, muß sein Flammpunkt

im offenen Tiegel bestimmt mindestens 200 ° C. betragen . Noch

höhere Anforderungen stellt der Kompressorzylinder, in dem die Tem-

peratur auf 500 ° C. steigen kann. Das Kompressoröl soll einen nicht

unter 300° C. liegenden Flammpunkt besitzen. Bei der Prüfung der

Ole, bezw. hinsichtlich ihrer von den Lieferanten gewährleisteten Eigen-

schaften ist besonderer Wert auf die Verharzungs- und Verkokungszahl

sowie auf den Sauerstoffgehalt der Ölsorte zu legen. (Petroleum 1916,

Bd. 11 , S. 873.)

Was Verf. als Nichtchemiker über die Prüfung und Beurteilung der Öle

durch Laien und Fachleute sagt, wird in den Kreisen der sachverständigen

Chemiker vielfach Bedenken erregen. kg

-Temperaturmessungen im Dieselmotor. E. B. Wolff. Die

Höchsttemperaturen liegen wahrscheinlich über 2000 ° C.; die Tempera

turen der Auspuffgase kurz nach dem Öffnen des Auspuffventils be-

tragen etwa 1000º C., während die auf gewöhnliche Weise mit einem

Thermometer im Auspuffrohre gemessenen Temperaturen naturgemäß viel

tiefer liegen. (Olmotor 1915, Bd. 4, S. 9-17, 52-60.) rl

Über die Zerstäubungsluftmenge bei Dieselmotoren. Arthur

Balog. (Olmotor 1915, Bd. 4, S. 259-260.) rl

Über Abwärmeverwertung bei Verbrennungskraftmaschinen. F.

Achilles. Ein Vorteil der Dampfmaschine vor dem Verbrennungs-

motor kann sich nur dann zeigen, wenn z. B. bei der Kondensations-

maschine mindestens 70 % der Abwärme nutzbar gemacht werden, gegen

einen Teeröldieselmotor ohne jede Abwärmeverwertung, oder mindestens

85 % gegen den gleichen Motor mit 50 % Ausnutzung seiner Wärme.

Diese 50 % liefert der Dieselmotor aber unmittelbar in seinem Kühl-

wasser. Sonach ist wärmetechnisch eine Unterlegenheit des Verbrennungs-

motors auch in Betrieben mit Wärmebedarf für Heiz- und Kochzwecke

nicht zuzugeben. Trotzdem wird es sich empfehlen, daß die Konstruk-

teure von Verbrennungskraftmaschinen ihr Augenmerk noch mehr auf

geeignete Abwärmeverwertungseinrichtungen richten. (Olmotor 1915 ,

Bd. 4, S. 119-124.) rl

Vorrichtung zum Verhüten oder Dämpfen des Auspuffgeräusches

von Verbrennungsmotoren. Martin Küpper, Cöln - Poll. Die

Auspuffgase werden vor ihrem Übertritt in die Atmosphäre durch eine

mit einem schlechten Schalleiter umgebene Kammer geleitet. Diese

Kammer ist mit einem weiteren, den schlechten Schalleiter enthaltenden

oder luftleeren Gehäuse umgeben, welches in seiner Verlängerung

nischenartig auch noch die freie Ausmündung der Auspuffgase umgibt.

(D. R. P. 294 152 vom 3. November 1914.) i

Über das Verbrennen von Gasgemischen . Dugald Clerk. ( Öl-

motor 1915, Bd. 4, S. 156-160.) rl

Der Verlauf der Verbrennung im Glühhaubenmotor. Erich

Weißhaar. (Olmotor 1915, Bd. 4, S. 151-156.) rl
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Die Eigenart der Röntgenstrahlenwirkung auf das Bromsilber.

Lüppo-Cramer. - Auch bezüglich der Röntgenstrahlung nimmt Verf.

die Annahme einer primären Zerstäubung zurück. Vielmehr sei auch

hier das Freiwerden von Halogen das Primäre. Dadurch würde das

Korn zersplittert. Im Gegensatz zum Licht soll der Röntgenstrahl im

Bromsilber relativ zahlreichere, wenn auch zunächst kleinere Zersetzungs-

zentren bilden. (Ztschr. wiss. Phot. 1916, Bd. 15, S. 313-316.) ph

-

Fluorescenzschirm für die Röntgenphotographie. Heinrich Erne-

mann, Akt.- Ges. für Camera- Fabrikation , Dresden. Der Schirm

besitzt eine Fluorescenzschicht, welche stark aktinisches Licht ausstrahlt,

und welche insbesondere aus Natriumplatincyanür, Kaliumplatincyanür,

Rubidium-, Cäsium- und Strontiumplatincyanür besteht, die einzeln

oder im Gemisch zur Anwendung kommen. (D. R. P. 293063 vom

15. Juni 1915.) i

-

Herstellung von kurzzeitigen photographischen Aufnahmen durch

Röntgenröhren mit Glühkathode. Siemens & Halske Akt.- Ges. ,

Siemensstadt bei Berlin. Zum Zweck einer möglichst starken Belastung

der Röntgenröhre wird ungefähr für die Dauer der Einschaltung der

Röntgenröhre der Heizstrom für die Glühkathode derart bemessen, daß

die Kathode für die Zeit der Aufnahme eine der Schmelztemperatur

ihres Metalles naheliegende Temperatur erreicht. (D. R. P. 293503 vom

17. September 1915.) i.

Über die Wirkung des Lichtes auf Mischungen von Ferrocyan-

kalium und p-Nitrosodimethylanilin. W. Gallenkamp. (Chem.-

Ztg. 1916, S. 235.)

—

Herstellung biegsamer oder starrer Matritzen zur Herstellung

von Projektionsschirmen für diaskopische Projektion. AlbertClebsch

und Henry Reupke , Bergedorf bei Hamburg. Das Verfahren des

Hauptpatentes 292584 ¹) ist hier dahin abgeändert, daß von einer Lein-

wand, Malerleinwand o. dgl., Abzüge aus Gummi, Celluloid, Zement

oder Gips gemacht werden, welche dann die genaue Struktur der Lein-

wand zeigen. Man benutzt sie als Auf- oder Unterlage, um von ihnen

unterVerwendung einer durchsichtigen Flüssigkeit Abgüsse herzustellen.

(D. R. P. 293 820 vom 15. August 1913, Zus. zu Pat. 292 584.)
i

Einrichtung zur Ausübung des Verfahrens, um biegsame Pro-

jektionsschirme für Durchleuchtungszwecke herzustellen. Albert

Clebsch und Henry Reupke, Bergedorf bei Hamburg. — Die Ein-

richtung besteht im wesentlichen aus einem Tisch mit einer oberen

Gipslage, über deren glatte, gleichförmige Oberfläche Malerleinwand

gespannt ist, über welcher sich ein Wagen bewegen kann, der ein

bequemes Übergießen der beliebig großen Leinwand mit der durch-

sichtigen Flüssigkeit ermöglicht. (D. R. P. 293 821 vom 15. Aug. 1913,

Zus. zu Pat. 292584.) i

Photographieautomat, bei welchem ein einziges Antriebsorgan

alle Arbeitsteile auslöst. Johannes Trautmann , Straßburg i . Els.

(D. R. P. 293 977 vom 3. Januar 1915.) i

Plattenhalter für photographische Kassetten, welcher aus zwei

gegeneinander verschiebbaren Querstegen besteht. Bernhard

Gössel , Frauenstein in Sachsen. (D. R. P. 293975 v. 11. Sept. 1915.) i

Verwendung von Strohpapierzwischenlagen zwecks Erhöhung

der Haltbarkeit lichtempfindlicher Entwicklungspapiere. August

Weiss , Dresden . Strohpapierzwischenlagen wurden bisher nurzwischen

den Rückseiten der lichtempfindlichen Papiere angewendet. Eingehende

Versuche sollen nun ergeben haben , daß die Anwendung von Stroh-

papierzwischenlagen auf der Schichtseite von Entwicklungspapieren, ins-

besondere Lichtpauspapier, keinerlei nachteilige Folgen auf die licht-

empfindliche Schicht ausübt, dagegen die Haltbarkeit der Entwicklungs-

papiere derart erhöht, daß ihr Export nach den Tropenländern wesent-

lich erleichtert wird. (D. R. P. 294664 vom 28. Januar 1914.)
i

Verfahren zur Herstellung von durchsichtigem Lichtpausleinen.

Anton Ritschard und Heinrich Renck, Hamburg. Mittels dieses

Lichtpausleinens sollen Lichtkopien von einer Originalzeichnung erhalten

werden, welche im Wasserbade entwickelt werden, und von denen

wiederum Kopien auf Lichtpauspapier hergestellt werden können. Zur

Erzeugung eines solchen Lichtpausleinens wird Rohleinen mit Stärke,

Leim, Gelatine o. dgl. appretiert. Alsdann wird auf der einen Seite,

welche vorher mit Federweiß abgerieben werden kann, Ölfirnis, Lacköl

o. dgl. aufgetragen. Nach dem Trocknen des Firnisses wird die andere

Seite mit einer Lichtpausmasse, z. B. Ferriammoniumcitrat und rotes

Blutlaugensalz mit Gelatine, überzogen. Sobald diese Masse getrocknet

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 304. 1 ) Ebenda 1916, S. 317.

ist , hat man ein d hsichtiges Lichtpausleinen. Zur Erzeugung von

Kopien wird das isleinen unter der Originalzeichnung der Ein-

wirkung des Lichtes ausgesetzt. Die erhaltene Kopie wird in mit

Chromalaun, Formalin oder anderen Gelatinehärtungsmitteln versetztem

Wasser entwickelt. (D. R. P. 294 201 vom 8. Februa 1913.) i

-
Der Ersatz der Platintonung. Felix Formstecher. Auch

dann, wenn Palladium nicht noch teurer wäre als Platin , würde es

deshalb kaum in Betracht kommen, weil die mit Kaliumpalladiumchlorür

erzielbaren Töne weniger kräftig sind als die mit dem analogen Platin-

salz erzielten. Durch geeignete Vergoldung allein kann man bei Chlor-

silberkollodiumpapier Töne erzielen , die den mit Goldplatin erzielten

nicht viel nachstehen. Man muß dann auf das »>getrennte Goldbad<< ein

Tonfixierbad folgen lassen. Noch besser ist allerdings die Behandlung

der mit Gold getonten, dann fixierten Bilder mit einem Rhodangold-

bade. Letzteres ist das einzige , welches fixierte Bilder noch zu tonen

vermag. 11 dieses Bades enthalte 50 g Rhodankalium und 0,4 g Gold-

chlorid. Danach muß wegen der geringen Löslichkeit des Rhodansilbers

nochmals fixiert werden. (At. Phot. 1916, Bd. 23, S. 19-22.) ph

-

Herstellung von rauch- und geruchlosen, spektralreinen Blitz-

lichtpulvern von hoherAbbrennungsgeschwindigkeit. Dr. E. Wedekind

und Geka-Werke Dr. Gottlieb Krebs G. m. b. H. — Die bisherigen

Blitzlichtpulver zeigen mehr oder weniger starke Rauchentwicklung, die

die Ausführung mehrerer Blitzlichtaufnahmen hintereinander erschwert,

auch ist ihre Abbrennungsgeschwindigkeit in der Regel zu gering. Ver-

suche sollen nun ergeben haben, daß die fein verteilten Metalle von

seltenen Erden, wie Zirkonium, Thorium, Titan, durch Beimengung

bestimmter Mengen der zugehörigen Nitrate oder Perchlorate ein spektral-

freies Blitzpulver liefern, welches absolut geruch- und rauchlos ist und

mit derartiger Geschwindigkeit verbrennt, daß auch sehr schnelle Be-

wegungen auf der photographischen Platte scharf abgebildet werden.

Die Rauchlosigkeit gestattet ferner, in geschlossenen Räumen beliebig

viele Aufnahmen zu machen. Beispielsweise werden 3 Gew.-T. pulver-

förmiges Zirkonium, dargestellt durch Reduktion von Zirkonoxyd mit

metallischem Calcium im Vakuum, mit 4 Gew.-T. von bei 160 ° C. ge-

trocknetem Zirkonnitrat auf das innigste vermengt und darauf durch

ein feines Sieb geschüttelt. Da die Komponenten demselben Metall an-

gehören, wird Spektralreinheit erreicht. (D. R. P. 293 998 v. 24. März 1914.) i

-

Verfahren zur Herstellung von farbigen Stereobildern. Marie

Gartlgruber geb. Assmann , Graz. Das eine Bild der Stereokarte

wird in einer oder mehreren Farben und das Gegenbild in einer oder

mehreren zu den Farben des ersten Bildes komplementären Farben

ausgeführt. Die in komplementären Farben ausgeführten zwei Bilder

können normale identische Bilder sein. (D. R. P. 294058 vom 7. Sept.

1913, Zus.- Pat. 294059 vom 21. November 1915.) i

Einrichtung an photographischen Objektiven , welche aus

einzelnen Linsen oder aus einzelnen und zusammengesetzten Linsen

bestehen, wobei eine der Einzellinsen gegen eine Farbenfilterlinse

austauschbar ist. Hugo Schmidt, Berlin. (D. R. P. 293 141 vom

15. Mai 1913.) i

Wiedergabe- Kamera mit zwangläufiger gegenseitiger Ein-

stellung von Urbildträger Objektiv und Mattscheibe. Heinrich

Ernemann Akt. - Ges. , Dresden. - Die Einstellung erfolgt durch einen

rechtwinkligen Winkelhebel, welcher in der Hauptebene des Objektives

mit einem der Brennweite gleichen Abstand von der Objektivmitte seinen

Drehpunkt hat und mit seinen Armen unter Innehaltung eines der

Brennweite gleichen Abstandes an Urbildträger und Mattscheibe angreift.

(D. R. P. 294 176 vom 5. November 1915.) i

Kinematographisches Bildband. Lubin Manufacturing Com-

pany, Philadelphia in Pennsylvanien, V. St. A. (D. R. P. 294177 vom

17. September 1915.) i

Verfahren zum Vorführen von lebenden photographischen

Bildern mit begleitender Musik oder Gesang unter Benutzung von

gleichzeitig mit den Bildern erscheinenden taktgebenden Zeichen,

Noten u. dgl. Mesters Projektion G. m. b. H., Berlin. (D. R. P.

293634 vom 13. August 1913.) i

Projektionsschirm, insbesondere für Kinoprojektion, aus einer

auf der Vorderseite mattierten, auf der Rückseite mit Spiegelbelag

versehenen Glasfläche. Paul Boneyds , Brüssel , und François

Die Glasfläche ist ausvan Opdenbosch, Curagham -Brüssel.

einzelnen, auf eine Unterlage geklebten, in ihrer Zusammensetzung eine

geschlossene Fläche ergebenden Glasplatten zusammengesetzt. (D. R. P.

293 976 vom 15. Juli 1914.) i

Verlag der Chemiker-Zeitung Otto v. Halem in Cöthen (Anhalt). Druck von August Preuß in Cöthen (Anhalt).
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Verbrennung von Illinois- und ähnlichen Kohlen, eine Einwirkung de

entstehenden salpeter- und schwefelsäurehaltigen Gase auf das Metall

stattfindet und zu niedrige Säurewerte gefunden werden. Verf. empfiehlt

für diesen Zweck die Illium- Legierung.¹) Der für die Schmelze zu be-

nutzende Graphittiegel muß mit siliciumhaltigem Material ausgekleidet

sein, da sonst zu viel Kohlenstoff in die Schmelze übergeht. (Journ .

Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37 , S. 2515-2522.) pu

Eine improvisierte Quarz-Quecksilberdampflampe für biologische

und photochemische Forschungen. T. Bovie. (Journ. Amer. Chem. Soc.

1915, Bd. 37, S. 1721-1726.) pu

Saure Kalium- und saure Natriumphthalate als Normalien in der

Acidimetrie und Alkalimetrie. L. Hendrixson. (Journ. Amer. Chem. Soc.

1915 , Bd. 37, S. 2352-2359.) pu

Schnellaufender Filtriertrichter , in dessen unterem kegelför- Widerstandsfähigkeit gleichen Schicht besteht , da sonst, wie bei de

migen Teil eine kegelförmige , dem

einliegenden Filter ringsum parallel

verlaufende schmale Erweiterung an-

gebracht ist. Karl Wagenmann und

Josef Pfeiffer , Aachen. Durch vor-

liegende Einrichtung des Filtriertrichters

soll erzielt werden, daß das bei anderen

Trichtern leicht eintretende Abreißen des

Saugfadens (infolge Leerlaufs des Abfluß-

rohres und aufgehobener Saugwirkung)

oder dasFangen von Luftblasen an irgend-

einer Stelle des Abflußrohres vermieden

wird. Zu dem Zweck geht der kegel-

förmige Raum b des Trichters a all-

mählich in eine capillarisch verengte

Einschnürung c des Saugrohres d über,

welche sich danach allmählich wieder

zu normalem Saugrohrquerschnitt er-

weitert. Infolgedessen sollen alle beim

Ansetzen oder Unterbrechen der Filtra-

tion auftretenden Luftblasen aus dem

oberen Teil des Trichters (aus b und c) ·

infolge der Capillarwirkung verdrängt

werden und sich im unteren Teile des

Abflußrohreswegen des schnellen Flüssig-

keitsstromes nicht fangen können. Wird der Trichter aus Glas herge-

stellt, so wird der Hohlraum b ausgeschliffen , im anderen Falle un-

mittelbar bei der Herstellung des Trichters eingepreßt. (D. R. P. 294 311

vom 25. Februar 1915.) i

Mitwirkung in chemischen Angelegenheiten. H. Herty. (Journ .

Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37 , S. 2231-2246.) pu

Waldprodukten-Laboratorien Kanadas. J. S. Bates. (Journ. Soc.

Chem. Ind. 1915, Bd. 34, S. 255.) sm

Ein Apparat zum Studium von Reaktionen zwischen Gasen und

Flüssigkeiten. E. Reid. Dieser Apparat hat sich als gut brauchbar

erwiesen bei Reaktionen , in denen ein Gas in innige Berührung mit

einer Flüssigkeit unter konstanten Bedingungen gebracht werden soll.

Ein Rundkolben mit rundem Boden ist ausgerüstet mit einem schnell

kreisenden Rührer, einem Eintritts- und Austrittsrohr für die Gase sowie

einem kleinen Probierhahn zum Entnehmen von Proben des Gasge-

misches. Das Lager des Rührers besteht aus zwei gleichen Stahlrohren,

von denen das obere teilweise in das untere , am oberen Ende etwas

aufgeweitete, hineinragt. Das untere Rohr ist innen, nach oben hin,

Lager hinein und füllt nun die Höhlung mit Quecksilber und stülpt

dann das obere Rohr darüber, dann erhält man einen gasdichten Ab-

schluß, in dem die Welle des Rührers unbeschränkt schnell laufen kann .

Die Gaszuführungs- und -ableitungsrohre aus Messing sind außen in das

Lager eingelassen, verlötet und das Ganze auf der Drehbank rund ab-

gedreht, so daß ein Zylinder gebildet wird, welcher dicht in den Ver-

schlußstopfen eingedreht werden kann. Durch einen Elektromotor kann

der Rührer auf 3000-4000 Umdrehungen in der Minute gebracht

werden. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 2112-2114 .) pu

ringförmig ausgehöhlt. Steckt man die Welle des Rührers in das untere

Die Bestimmung von in Wasser und Exhalationen gelösten Gasen .

A. Swanson und A. Hulett. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37,

S. 2490-2500.) pu

Eine gegen Säuren widerstandsfähige Legierung als Ersatz für

Platin bei der Konstruktion einer Calorimeterbombe. W. Parr.

Bei der Konstruktion einer Calorimeterbombe muß das Hauptaugenmerk

darauf gerichtet werden, daß die Innenschicht aus einer, dem Platin an

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 345.

-

Nephelometrische Bestimmung des Phosphors. P. A. Kober u' .

G. Egerer. Das von PoUGET und CHOUCHAK zur nephelometrischen

Bestimmung des Phosphors angewendete Reagens ist nicht beständig ;

es wird gelb und minderwertig, wahrscheinlich durch den Gehalt an

Salpetersäure. Ersetzt man die Salpetersäure durch Salzsäure, so erhält

man,ein praktisch farbloses , für lange Zeit haltbares, quantitative und

konstante Resultate gebendes Reagens. 11/2 g Natriummolybdat werden

in 21/2 ccm destilliertem Wasser gelöst und 10 ccm Salzsäure (1 : 1 )

unter Umschütteln zugefügt. Man gibt 1 ccm einer Strychninsulfatlösung

(2 g in 80 ccm Wasser bei 90 ° C. gelöst, abkühlen lassen und auf

100 ccm auffüllen) hinzu , schüttelt um und läßt über Nacht stehen.

Nach dem Filtrieren durch gehärtetes Filtrierpapier (SXS Nr. 589) soll

die Lösung klar und praktisch farblos sein. Als Vergleichslösung dient

eine Lösung von 1/10 g KH2PO4 in 21 Wasser ; 100 ccm dieser Lösung

werden auf 11 verdünnt und geben eine Normallösung, welche 5 mg in 11

enthält. Zur Analyse werden zu 30 ccm destilliertem Wasser und 5 ccm

n/2-Salzsäure 5 ccm Reagens zugefügt, die Lösung wird durchgeschüttelt

und nun 10 ccm der auf Phosphor zu prüfenden Lösung langsam mit

einer Pipette zugefügt. Durch schwaches Schwenken der Flasche wird

umgeschüttelt und nach 3 minutenlangem Stehen die Flüssigkeit in das

Nephelometer übergeführt. Die Bestimmung erfolgt dann in bekannter

Weise. 0,005 mg Phosphor in 10 ccm Lösung oder 1 T. Phosphor in

2 Mill. T. Wasser lassen sich auf diese Weise noch leicht quantitativ

im Nephelometer bestimmen. (Journ. Amer. Chem . Soc. 1915, Bd. 37 ,

S. 2373-2381 . ) pu

Zwei Methoden zur Trennung der Metalle der alkalischen Erden-

Beide Methoden machen sich die Unter-
gruppen. A. G. Paterson.

schiede zu Nutze, welche in der Löslichkeit der verhältnismäßig unlös-

lichen Salze der Gruppe untereinander bestehen. Fügt man zu einer

Lösung, welche Salze enthält, deren Carbonate verhältnismäßig unlöslich

sind, wie die der alkalischen Erden, Ammoniumcarbonat, so wird das

am wenigsten lösliche Carbonat zuerst gefällt, es folgen dann die anderen

Carbonate entsprechend ihrer Löslichkeit. Eine Ausnahme bilden stark

konzentrierte Lösungen. Fällt man Barium als Carbonat und fügt dann

die Lösung eines Sulfates hinzu , so wird es in das weniger lösliche

Sulfat übergeführt; fügt man die Lösung eines Strontiumsalzes hinzu,

so wird Bariumcarbonat unter Bildung von Strontiumcarbonat gelöst.

Werden zwei oder mehr Fällungsmittel zu einer eine Mischung yon

Salzen enthaltenden Lösung hinzugefügt, so wird sich das Metallion

mit dem Säureion vereinigen, welches das am wenigsten lösliche Salz

bildet. Auf der Grundlage dieses Prinzips hat Verf. zwei Analysenme-

thoden zur Trennung der alkalischen Erden ausgearbeitet und genau

beschrieben. Kupfer und Cadmium lassen sich von einander trennen,

wenn man die Sulfide mit einer Lösung von Bleinitrat behandelt, wo-

durch das Schwefelkupfer nicht angegriffen wird, während das Schwefel-

cadmium in Lösung geht. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37,

S. 2346-2352; Chem. News 1916, Bd. 113, S. 181-185. ) pu

1) Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 340.
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4. Anorganische Chemie. Mineralogie.")

Die Oxydation von Sulfiden mit Kaliumjodat. R. S. Dean.

Diese Oxydation beruht auf der Gleichung 3 MS + 3 KJO + 12 HCI

3 MCI2 + 2S + H₂SO + 3 KCI +3 JCI + 5 H₂O ; sie läßt sich aus-

führen, wenn M Cadmium, Zink, Blei, Antimon oder Arsen ist. (Journ.

Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 1134.) sm

Die Wirkung von Thionylchlorid auf Sulfide. B. North und B.

Conover. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1915, Bd . 37, S. 24862490.) pu

Neuere Arbeiten in der anorganischen Chemie. J. L. Howe.

(Journ. Amer. Chem. Soc. 1915, Bd . 37 , S. 536.)
sm

Die Dissoziation des Wasserstoffs in Atome. II. Berechnung des

Dissoziationsgrades und der Bildungswärme. J. Langmuir. (Journ .

Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 417.) sm

DieWasserstoffpotentiale von Natriumhydroxydlösungen und die

Dissoziationskonstante des Wassers. C. Frary und H. Nietz. (Journ.

Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 2263-2268.) pu

Die Hydrolyse des Natriumcarbonats in Lösung. C. Frary und

H. Nietz. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1915, Bd . 37, S. 2268-2273.) Pu

Eine Untersuchung des Sys ems : Wasser, Kaliumjodid und Jod

bei 0. G. Jones und M. L. Hartmann. (Journ. Amer. Chem. Soc.

1915, Bd. 37, S. 241. ) sm

Über alkoholische Lösungen des Jodkaliums. H. Getman und

L. Gibbons. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 1990. ) pu

Der Dampfdruck
des Jods zwischen 50° und 95 ° C. G. P. Baxter

und M. R. Grose. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 1061.) sm

Die Neutralisationswärme
des Hydroxylamins

und des Tetra- .

methylammoniumhydroxyds

. E. O. Ellingson
. (Journ . Amer. Chem.

Soc. 1915, Bd. 37, S. 699.) sm

Wasserfreies Hydrazin. Elektrolyse einer Natriumhydrazidlösung

in wasserfreiem Hydrazin. T. W. B. Welsh. (Journ . Amer. Chem . Soc.

1915, Bd. 37, S. 497.) sm

Das Verhalten gewisser Hydrazinsalze bei der Zersetzung durch

Erhitzen. J. W. Turrentine. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37,

S. 1105.) sm

Elektrochemische Oxydation des Hydrazinsulfats und des Am-

moniumhydroxyds. J. W. Turrentine und J. M. Olin. (Journ. Amer.

Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 1114.) sm

Hydrazindiperchlorat. J. W. Turrentine. Rein dargestellte

Perchlorsäure wurde mit Bariumhydroxydlösung genau neutralisiert und

mit der theoretischen Menge Hydrazinsulfat versetzt , worauf man die

Lösung auf dem Wasserbade bis zur beginnenden Krystallisation ein-

dampfte. Hydrazindiperchlorat NH4.2 HCIO4 . 2 H2O bildet farblose,

tafelförmige Krystalle des orthorhombischen Systems . Es läßt sich wie

Hydrazindichlorid und Hydrazindichlorat mit Alkali und Methylorange

als Indicator titrieren . In reinem trockenen Zustande dürfte das Diper-

chlorat ganz beständig sein, beim Schlagen mit dem Hammer explodiert

es laut. (Journ . Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 1122.)
sm

Die spezifischen Gewichte und Dissoziationsgrade des gesättigten

Dampfes von Phosphorpentachlorid. A. Smith und H. Lombard.

(Journ. Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 2055-262.) pu

Koagulation von Arsentrisulfidsalz durch Elektrolyten. J.

Mukhopadhyaya. (Journ . Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37 , S. 2024.) pu

Das Gleichgewicht zwischen Kohlenoxysulfid, Kohlenmonoxyd

und Schwefel. N. Lewis und N. Lacey. (Journ . Amer. Chem. Soc.

1915 , Bd. 37, S. 1976-1983.) pu

Nachweis von Bromiden bei Anwesenheit von Thiocyanaten ,

Cyaniden und Ferrocyaniden . L. J. Curtman und A. G. Wikoff.

Bei den gewöhnlichen Methoden zum Nachweise der Bromide war

beobachtet worden , daß Thiocyanate , Cyanide und Ferrocyanide die

Reaktionen beeinträchtigten. Diese Einwirkung ist näher erforscht

worden, und die Verf. sind zu einer Methode gelangt, nach welcher

sich 2 mg Brom bei Anwesenheit von 500 mg jeder der genannten

störenden Verbindungen nachweisen lassen, und die auf der Fällung

der bezüglichen Radikale als Cuprosalze in Gegenwart von schwefliger

Säure beruht. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 298.) sm

Oxydation und Reduktion ohne Zufügung von Säure. 1. Die

Reaktion zwischen Eisenoxydulsulfat und Kaliumbichromat. M. Neidle

und C.Witt. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 2360-2368.) Pu

Kupferoxydulsalze von Sauerstoffsäuren und eine neue Methode

zur Darstellung von Kupferoxydulsalzen . L. C. Daniels. (Journ.

Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 1167.)

*) Vergl. Chem.-Ztg . Repert. 1916, S. 361 .

sm

Die Konstanten der Löslichkeitsprodukte von Calcium- und

Magnesiumcarbonaten. J. Johnson. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1915,

Bd. 37, S. 2001-2020.) pu

Die Löslichkeitskurven krystallwasserhaltiger Salze : Calcium-

nitrat. S. Taylor und N. Henderson. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1915,

Bd. 37, S. 1688-1694.) pu

E. C. Franklin. (Journ

sm

Ammonobasische Aluminiumjodide.

Amer. Chem. Soc. 1915, Bd . 37 , S. 847.)

Zusammendrückbarkeit des Quecksilbers, Kupfers, Bleis .

Molybdäns, Tantals, Wolframs und des Silberbromids. Th. W.

Richards und E. P. Bartlett. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1915,

Bd. 37, S. 470.)
sm

Über die Assoziation des Quecksilberchlorids ' in wässeriger

Lösung. G. A. Linhart. (Journ . Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37 , S. 258.) sm

Eine neue krystallinische Abart des Silbers. C. Choudhri. -

Schwammiges Silber, durch Glühen von reinem Silbertartrat erhalten,

wurde mit starker Salpetersäure ( 1,42), aus der die niederen Oxyde des

Stickstoffs durch Kochen mit Harnstoff entfernt waren, bei gewöhnlicher

Temperatur behandelt. Die zu Anfang auftretende Entwicklung von

salpetriger Säure hörte bald auf, und man erhielt , nachdem man die

Mischung 2 Wochen lang unter öfterem Umschütteln sich selbst über-

lassen hatte, lange, nadelförmige, reguläre Krystalle von Silber ; auf der

Oberfläche de Flüssigkeit schwamm das Silber in dünnen Nadeln, die

sich zuerst gebildet hatten. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37,

S. 2037-2039.) pu

Kaliumammonoargentat. E. C. Franklin. (Journ. Amer. Chem.

Soc. 1915, Bd. 37, S. 852.) sm

Die Löslichkeit gewisser schwerlöslicher Silbersalze. A. Thiel.

(Journ. Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 508.)
sm

Die relative Löslichkeit gewisser Silbersalze . A. E. Hil . (Journ.

Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 510.) sm

Bestimmungder Löslichkeit von Silbernitrat und der Dissoziations-

grad in einer gesättigten Lösung. M. Creighton u. H. Ward. (Journ .

Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37 , S. 2333-2338.) pu

-

Das Atomgewicht des Tantals. II. ) G. W. Sears u. C. W. Balke.

Untersucht werden die Verhältnisse 2 TaCl5 : TagО5 und TaCl5 : 5 Ag,

wobei einige wichtige Beobachtungen gemacht wurden , nämlich u. a.

folgende: Silber bildet mit Tantalsäure eine unlösliche Verbindung.

Chlorwasserstoffsäure läßt sich aus Tantalsäure nicht vollständig entfernen,

jedoch kann Silber zur Bestimmung jener Säure in Gegenwart von

Tantalfluorid verwendet werden , wenn die Fällung in etwa 5,5 % iger

Fluorwasserstoffsäurelösung ausgeführt wird. Tantalchlorid konnte nicht

von einheitlicher Zusammensetzung erhalten werden ; diese schwankte

stets etwas. Weitere Untersuchungen hierüber sind im Gange. (Journ.

Amer. Chem . Soc. 1915, Bd. 37, S. 833.) sm

Eine Revision des Atomgewichts vom Blei. Die Analyse des

Bleibromids und -chlorids. G. P. Baxter, Th . Thorvaldson und

F. L. Grover. Während von den beiden ersten Verf. nach der Be-

schreibung der Darstellung reinen Bleibromids und dessen Analyse

mittels reinsten Silbers, gelöst in Salpetersäure, als Atomgewicht für das

Blei ein um 0,3 Einheiten höherer Wert als der zurzeit angenommene

angegeben wird, ist bei der Analyse des Bleibromids und -chlorids

im wesentlichen folgendes gefunden worden: Um Blei von kleinen

Mengen Silber und Kupfer zu reinigen , eignet sich am besten die

Krystallisation des Nitrates. Neutrales Bleibromid und Bleichlorid hydro-

lysieren sich in wässeriger Lösung unter Ausscheidung basischer Salze.

Schmilzt man diese beiden Salze in trocknem Bromwasserstoff bezw.

Chlorwasserstoffgas, so erhält man neutrale Salze. Bei der Analyse

des Bleibromids und des Bleichlorids wurde das Atomgewicht des Bleis

zu 207,20 gefunden , bezogen auf das Atomgewicht des Silbers zu

107,880 oder zu 207,18 , wenn Ag = 107,870. (Journ . Amer. Chem.

Soc. 1915, Bd. 37, S. 1020 und 1027.) sm

Einige neue Verbindungen der seltenen Erden. J. Grant und

C. James. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37 , S. 2652-2654.) pu

Die Elektrolyse der Lösungen der seltenen Erden. M. Dennis

u. A. van derMeulen . (Journ . Amer. Chem. Soc. 1915, Bd . 37 , S. 1963.) pu

Die fraktionelle Krystallisation der Pikrate der seltenen Erden

der Didymgruppe. L. M. Dennis und F. H. Rhodes. (Journ . Amer.

Chem. Soc. 1915, Bd. 37 , S. 807.) sm

Die Derivate des Perceroxydes. C. Meloche. (Journ. Amer

Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 2338-2346, 2645 — 2652.) pu

1) Proc. Amer. Acad. 1903, Bd. 38, S. 449. ¹) Chem.-Ztg. Repert. 1910, S. 605.
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10. Hygiene. Unfallverhütung.")

Über den heutigen Stand der Müllverbrennung und Müll-

verwertung. E. H. Steck. Unter Müllbeseitigung und -verwertung

kann nur die möglichst kostenlose vollständige Verbrennung des Mülls

und die Verarbeitung der unverbrennlichen Rückstände , womöglich

unter Ausnutzung der bei der Verbrennung freiwerdenden Wärme, ver-

standen werden. Müllverbrennungsanlagen finden sich in Deutschland

in Hamburg, Barmen , Kiel , Frankfurt a. M., Wiesbaden und Fürth.

In Berlin wurden schon im Jahre 1897 eingehende Versuche angestellt,

jedoch ohne den gewünschten Erfolg. Verf. beschreibt die Öfen der

Anlagen in Berlin und Fürth sowie das Verfahren von R. SCHNEIDER

und das der MÜLLVERBRENNUNGS- UND VERSTEINUNGSGESELLSCHAFT

BERLIN -OBERSCHÖNWEIDE, von denen das letztere nach seiner Ansicht

die größte Zukunft hat, da es einfach und lohnend ist. Jedenfalls zeigt

sich die Feuerungstechnik der Aufgabe der Müllbeseitigung und Müll-

verwertung heutzutage vollständig gewachsen. An Brennstoffen reiche

Müllarten können zur Dampferzeugung verwendet werden, während an

Brennstoffen arme Müllsorten gesiebt, verbrannt und die Rückstände

zur Steinfabrikation verschmolzen werden sollten. (Feuerungstechnik

1915, Bd. 3, S. 281-285.) rl

Vorrichtung zur Verhütung von Tropfenauswurf aus dem Aus-

strömungsrohr von Iuftbefeuchtungsanlagen, wobei zum Fangen der

Tropfen beim Austr tt ein Besatz aus saugfähigem Stoff benutzt wird.

Jakob Rukstuhl , Basel. (D. R. P. 293 923 vom 4. November 1914.) i

--
Schlagwetteranzeiger. Dr. Hans Fleissner, Brüx in Böhmen.

Ein Brenner kann innerhalb eines zur Tonerzeugung geeigneten , an

zwei Seiten offenen Hohlkörpers so eingestellt werden, daß die an dem

Brenner gebildete Flamme in reiner Luft nicht singt, wohl aber beim

Vorhandensein explosibler Gase, oder daß sie beim Brennen in reiner

Luft nur einen schwachen Ton, hingegen beim Auftreten explosibler

Gase einen wesentlich stärkeren Ton erzeugt. (D. R. P. 292420 vom

1. September 1915.)
i

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 353.

-

i

Explosionsflammen-Löschvorrichtung für den Bergbau mit unter-

halb des Schwerpunktes eines Behälters liegenden Zapfen, bei

welcher durch den infolge der Explos auftretenden Luftzug

flammenlöschende Mittel verspritzt werden. Eisenwerk- Gesell-

schaft Maximilianshütte. Der möglichst nahe der First quer

zur Grubenstrecke angebrachte Behälter ruht nur auf Zapfen ohne

Arretierungsmittel innerhalb der Streckenzimmerung. Die Zapfen sind

auf ihren unteren Seiten mit Abflachungen versehen. (D. R. P. 294037

vom 5. Februar 1913.) i

-

Eine durch unbekannte Strahlen erzeugte oberflächliche Ver-

brennung. Ch. A. Doremus. - Bei der Herstellung der CARONSchen

Legierung¹) aus Calciumchlorid und granuliertem Zink im Graphittiegel

unter Zusatz von Natriummetall in Scheiben, wobei als Brennstoff

Lampenruß dient, um das Zink abzudestillieren, zeigten sich nach

3-stündigem Erhitzen an den Knien des Verf. , zwischen denen der

Tiegel gestanden hatte, gerötete Stellen und Wasserbläschen, die schwer

abheilten. D'ese Verbrennung hatte große Ähnlichkeit mit den durch

X- oder Radiumstrahlen verursachten Brandwunden. (Journ. Amer. Chem .

Soc. 1915, Bd. 37, S. 549.)
sm

Die Quecksilbervergiftung bei der Hasenhaarschneiderei zur

Hutfabrikation. Vandermieren. Beim Beizen, Trocknen, Bürsten,

Schneiden und Blasen des Hasenhaares zwecks Filzhutfabrikation kommen

die Arbeiter innig mit der Beize in Berührung, die aus 25 kg Salpeter-

säure und 5-8 kg Quecksilber besteht. Durch die Einwirkung dieser

Beize wird das Haar zum Filz tauglich. Die Gewerbeärzte untersuchten

379 Frauen und 94 Männer, die in der besagten Art beschäftigt waren.

44 % der Frauen und 61,5 % der Männer waren deutlich quecksilber-

krank. Außer Blutarmut und Zahnfäule ist das charakteristischste Symp-

Zittern, das in schweren Fällen so stark ist, daß der Kranke keine

tom der Vergiftung, ein sofort in voller Stärke einsetzendes, sehr heftiges

gewollte Bewegung unbehindert auszuführen vermag. (Zentralbl. Gew.-

he
Hyg. 1915, S. 191.)

1) Compt. rend. 1860, Bd. 50, S. 547.

15. Wasser. Abwässer.")

Über Kulturmedien für die bakteriologische Prüfung des Wassers.

Lactose-Pepton-Nährböden. Die Zusammensetzung der in Lactose- Pepton-

Nährböden-Rohren gebildeten Gase. M. Chamot, M. Sherwood und

C. Lowary. (Journ . Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 1949 u. 2198.) pu

Die Löslichkeit von Magnesiumcarbonat in natürlichen Wässern.

C. Wells. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 1704-1707.) pu

Die Hauswasserversorgungsanlagen mit elektrischem Antrieb.

J. Schmidt. (Ztschr. Ver. d. Ing. 1916, Bd. 60, S. 193-197, 238, 252.) r

Verfahren zum Feinigen von natürlich vorkommendenWässern,

welche Eisen organisch gebunden enthalten. StadtgemeindeBreslau

und Dr. Walter Wagenknecht, Breslau. Die meisten Mittel zum

Reinigen von eisenhaltigen Wässern versagen, wenn das Eisen organisch

gebunden ist. Der Zusatz von Koagulationsmitteln, wie schwefelsaurer

Tonerde, Manganaten , Permanganaten oder Ozon , um die organische

Bindung des Eisens zu sprengen, verursacht erhebliche Kosten. Nach

vorliegender Erfindung soll die Enteisenung solcher Wässer auf billigem

Wege gelingen, indem man solche Wässer mit natürlich vorkommendem

Wasser vereinigt, welches das Eisen lediglich als Ferrobicarbonat, also

in leicht durch Belüftung ausscheidbarer Form, enthält. Beide Wässer

werden in der Zuleitung gut gemischt, das Gemisch mittels eines

Rieslers ununterbrochen mit Kalkwasser oder Kalkmilch in solcher

Menge versetzt, daß der Teil des Eisens des Ferrobicarbonats im Zusatz-

wasser, welcher sich durch Entlüftung allein nicht ausfällen läßt, durch

chemische Umsetzung mit dem Atzkalk des Kalkwassers oder der Kalk-

milch ausgeschieden wird. Es wird auf diese Weise ein Überschuß

von Atzkalk, welcher den Geschmack des Wassers verderben würde,

vermieden. Gleichzeitig reißt das durch Umsetzung mit dem Atzkalk

gebildete kolloidale Ferrohydroxyd , welches beim Rieseln durch den

Luftsauerstoff zu Ferrihydroxyd oxydiert wird, beim Übergang ins Gel

das im Gemisch enthaltene organisch gebundene Eisen unlöslich mit

nieder. Das Wasser ist bei genügendem Zusatz von Ätzkalk nach dem

Rieseln frei von gelösten Eisenverbindungen und enthält keinen freien

Atzkalk mehr. Die unlöslich ausgeschiedenen Eisenverbindungen werden

abfiltriert. Das gleiche Verfahren kann angewendet werden, wenn in

dem Zusatzwasser das Eisen zum Teil als Ferrobicarbonat, zum Teil

als Ferrosulfat enthalten ist, wie es bei natürlichen Wässern ebenfalls

gelegentlich vorkommt. (D. R. P. 294 098 vom 5. November 1913.) i

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 354.

-

Verfahren und Vorrichtung zum Entgasen und Absenken von

Schwimmschichten in Absitz- und Faulbecken. Dr.-Ing. Friedrich

Schimrigk, Hamburg. Der Schlamm wird bis über die Oberfläche

der Schwimmschicht hinaus gehoben und dann durch die Luft in das

Absitzbecken zurückbefördert. Der zurückgefallene Schlamm wird in

dem Absitzbecken nach unten gedrückt. Die Abbildung zeigt einen

senkrechten Schnitt durch den mit der Vorrichtung versehenen Schlamm-

raum . Auf den den Schlammraum einfassenden beiden Wänden a

liegen Schienen b, auf denen ein Transportwagen c läuft. Letzterer

trägt in einem Lagerbock d eine Welle e, auf welcher eine spiral-

förmig gewundene

Rinne ƒ befestigt ist.

Auf der Welle e sitzt

ein Schneckenrad g,

welches mit der auf

einer der Achsen des

Transportwagens be-

festigten Schnecke h

in Eingriff steht. Die

Bewegung des Wa-

gens erfolgt mit Hilfe

eines endlosen, über

Rollen laufenden

Seiles i und der in

Lagerböcken n lie-

genden Seilscheiben

k und kann mittels der Kurbel m bewirkt werden. In der oberen

Windung der Spiralrinne fällt der äußere Rand derselben bei f¹ all-

mählich ab, während der Boden sich bei f2 nach innen erhebt , so

daß der Schlamm über die entstehende Rutsche f herabgleitet. Die

Spiralrinne kann auf der ganzen Länge mit Löchern versehen sein,

durch welche der Schlamm fein verteilt heraustritt. Bei der Fort-

bewegung der Spiralrinne wird die Schwimmschicht aufgerührt, so daß

der zurückfallende entgaste Schlamm um die Rinne herum leicht zu

Boden sinken kann. Um dies noch zu fördern, kann die Rinne außer-

dem mit Rührflügeln versehen werden, die gegebenenfalls tief in den

Brunnen hineinreichen , um dem niedersinkenden Schlamm den Weg

bis zum ausgefaulten Schlamm zu erleichtern. (D. R. P. 294095 vom

9. Juni 1915.)
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Gewinnung von Wasserstoff aus aktiviertem Aluminium und

Wasser. L. Elkan Erben G. m. b. H. - Das Aktivieren des Alumi-

niums setzt sich zusammen aus dem oberflächlichen Amalgamieren

mittels metallischen Quecksilbers , meist im Entstehungszustande des

letzteren bei Reduktion seiner Verbindungen , und dem Anätzen des

amalgamierten Aluminiums durch ein Atzmittel, beispielsweise Atznatron.

Nach vorliegender Erfindung soll man die Wasserstoffentwicklung beim

Zusammenbringen des aktivierten Aluminiums mit Wasser erheblich

steigern können, wenn man zuvor die Aktivierung ganz oder teilweise

unter gleichzeitiger Zufuhr von Wärme vorgenommen hat, sei es, daß

man das Aluminium im erhitzten Zustande amalgamiert oder die An-

ätzung auf heißem Wege bewirkt , oder indem man das Gesamtver-

fahren der Aktivierung bei erhöhter Temperatur vor sich gehen läßt.

Zur späteren Wasserstoffentwicklung ist dann die Verwendung heißen

Wassers nicht mehr notwendig. Beispielsweise wurden 50 g geraspeltes

Aluminium im Sandbade in einer Schale etwa 1/2 Std. lang auf 180 ° C.

erhitzt und alsdann mit einer 1 % igen Quecksilberchloridlösung benetzt.

Der Überschuß wurde abgegossen und mit reinem Alkohol abgewaschen.

Nach dem Trocknen wurden 0,2 g des Präparates mit etwa 10 ccm

einer 1 % igen Natronlauge übergossen , welche nach kurzer Zeit auf

11 Gesamtflüssigkeit mit reinem Wasser aufgefüllt wurde. Es entwickelten

sich in 25 Min. etwa 40 ccm Wasserstoff. War das Aluminium vorher

nicht erhitzt worden , so entwickelten sich unter sonst gleichen Um-

ständen nur 31 ccm Wasserstoff. (D. R. P. 294 910 v. 27. Jan. 1916.) i

Die Gasversorgung und das neue Gaswerk in Budapest.¹)

J. Bernauer. Das erste Gaswerk Budapests wurde 1856 von einer

Privatgesellschaft errichtet; die Gasabgabe betrug im ersten Betriebs-

jahre 1688807 cbm. Im Laufe der Jahre kamen vier weitere Gaswerke

hinzu , die 1910 sämtlich in städtischen Besitz übergingen. Da diese

Werke bei einem Jahresgasverbrauch von 66 Mill. cbm (1910) an der

Grenze ihrer Leistungsfähigkeit angelangt waren und die Erweiterung

Schwierigkeiten bereitete, entschloß sich die Stadt zur Erbauung eines

neuen zentralen Gaswerks für eine Jahresleistung von 100 Mill . cbm,

wofür ein Betrag von 40 Mill . K bewilligt wurde. Das neue Werk, das

am rechten Donauufer in Obuda liegt, besitzt einen ungedeckten Lager-

platz für 120000 t Kohlen mit ausgedehnten Transportanlagen für die

Anfuhr zu Wasser oder mit der Bahn. Nach eingehenden Studien aller

neuzeitlichen Ofensysteme (unter anderem wurden auch zwei kontinuier-

liche Öfen nach WOODALL- DUCKHAM zur Probe aufgestellt) wurden

Horizontal-Kammeröfen System KOPPERS gewählt. Im ganzen sind 78

Kammern vorhanden , die je 10 m lang, 0,45 m breit und 3 m hoch

sind. Jede Kammer faßt genau 10 t Kohle , die in 24 Stunden entgast

werden. Die Beheizung der Kammern erfolgt nach dem Regenerativsystem,

das Generatorgas wird in einer Zentralgeneratorenanlage hergestellt, die

aus 12 KERPELY-Drehrostgeneratoren besteht. Zehn von diesen dienen

zur Vergasung von ungarischer Braunkohle, die beiden anderen sind

Hochdruckgeneratoren für Koksgrus; sämtliche Generatoren sind mit

selbsttätiger Schlackenaustragung versehen. Das Generatorgas hat einen

Heizwert von 1300-1500 W.-E.; bevor es in die Kammeröfen gelangt,

wird es gekühlt und in 3 Maschinensystemen durch eingespritztes Wasser

von Teer und Staub befreit. Die Beschickung der Kammeröfen erfolgt

mittels eines elektrisch betriebenen Füllwagens durch drei an der

Kammerdecke angebrachte Öffnungen ; der glühende Koks wird durch

einen Ausstoßstempel in einen fahrbaren Löschwagen gedrückt, der den

gelöschten Koks auch zu den Brechmaschinen fördert. Der gebrochene

Koks wird in 4 Größen sortiert. Das Gas wird von den Kammeröfen

durch 2 Turbosauger den 4 Wasserkühlern und sodann den Teerscheidern

und Naphthalinwäschern zugeführt. Die Reinigung des Gases von

Ammoniak erfolgt nach dem direkten Verfahren von KOPPERS, das

hiermit zum erstenmal in einem Gaswerk Anwendung findet. Vor dem

Eintritt in die verbleiten, mit Schwefelsäure gefüllten Wäscher wird das

Gas in Erhitzern wieder um 20-25 ° C. angewärmt, um die Konden-

sation von Wasserdampf in dem Säurebad zu verhüten. Das ausge-

schiedene Ammoniumsulfat wird mittels eines Dampfluftejektors in eine

Salzpfanne gefördert, aus der es in eine Zentrifuge entleert wird. Es

sind zwei Ammoniakgewinnungsapparate in Betrieb, ein dritter in Re-

serve. Das in den Kühlern abgeschiedene Ammoniakwasser wird mit

Kalkmilch destilliert, und die hierbei entweichenden Dämpfe werden

ebenfalls in den Sättiger geleitet. Die Trockenreinigung besteht aus

6 Reinigerkästen von je 12X12 m Grundfläche und 3 m Tiefe sowie

aus 2 kleineren Nachreinigern. Jeder der großen Kästen enthält etwa

275 cbm Gasreinigungsmasse, die in 50 cm hoher Schicht auf 4 Holz-

horden ausgebreitet ist ; die beiden Nachreiniger enthalten je 70 cbm

Masse. Von den Reinigern führen drei Leitungen das Gas zu den

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 372. 1 ) Chem.-Ztg. 1916, S. 658.

3 Stationsgasmessern, die mit 6 m Gehäusedurchmesser die größten des

Kontinents sind, und von hier zu den 2 Gasbehältern von je 100000 cbm

Fassungsraum. Die Hauptmenge des Gases wird in einer Turbokom-

pressorenanlage verdichtet und durch eine Druckrohrleitung in die

Gasbehälter auf dem linken Donauufer gepumpt. Das Werk besitzt

ferner eine Versuchsgasanstalt für 3500 cbm Tagesleistung sowie ein

chemisches Laboratorium. (Journ. Gasbel. 1915, Bd. 58, S. 241-248,

264-268, 278-283, 294-300 .)

T

as

Transport- und Hebeeinrichtungen in Gaswerken. Hubert

Hermanns. Beschreibung von Kippern der MASCHINENFABRIK AUGS-

BURG-NÜRNBERG und von J. POHLIG, A.-G. in Köln (Patent Aumund),

von Fördergurtanlagen von MUTH-SCHMIDT in Berlin-Lichtenberg, der

Transportanlagen von ADOLF BLEICHERT & Co. in Leipzig-Gohlis und

von WILHELM FRIEDENHAGEN in Offenbach a. M., der Kratzerrinnen und

Laufkatze von AUGUST KLÖNNE in Dortmund, der Elektrohängebahn

für Kokstransport von HECKEL in Saarbrücken , der Gurtförderer von

MUTH-SCHMIDT und der fahrbaren Verladevorrichtung von HEINRICH

SCHIRM in Leipzig-Plagwitz. (Feuerungstechnik 1916, Bd. 4, S. 89—93,

105-106, 116-120, 139–141 .)
rl

Generator zur Erzeugung von Generatorgas oder Wassergas

aus bituminösen Brennstoffen, wie Steinkohle, Braunkohle u. dgl.

im Gemisch mit den Destillationsgasen der Kohle im Wechselbetrieb.

Eugen Dolensky, Frankfurt a. M. Die Heißblaseluft wird nur durch

die Kokssäule des Schachtes geführt. Der von der Kokssäule ein-

genommene untere Schachtraum ist durch eine Feuerbrücke geteilt,

welche die Trennungsschicht zwischen Kokssäule und Kohlensäule nicht

Abb. 1.

Abb. 2.

OVA

erreicht. Die Abbildung zeigt

einen Generator im senkrechten

und im wagerechten Schnitt nach

A-B in Abb. 1. Der Generator-

schacht ist unten durch eine

Querwand k geteilt, wodurch die

Kokssäule in zwei Teile zerlegt

wird. Im Unterteil des Gene-

rators sind zwei Lufteinführungen

vorgesehen, welche durch Ven-

tile a und a₂ verschließbar

sind. Auf der entgegengesetzten

Seite befinden sich zwei durch

Klappen b₁ und be verschließ-

bare Rauchgasabgänge,

denen aus die Abgase in den

Kamin d gelangen. Außerdem

sind noch zwei durch die Ventile

c₁ und c₂ verschließbare Dampf-

einführungen vorhanden. Der

Oberwind wird zur Trennungs-

zone durch das Ventil e geleitet.

Oberdampfwird durch das Ventil

von

i ebenfalls in die Trennungszone

gebracht. Oben am Generator

befindet sich eine Kohleneinfüll-

vorrichtung und ein Gasabgangf,

ein Gasventil g und eine Vor-

lage h. Die entgaste Kohle (Koks)

im Unterteil des Generators wird

heiß geblasen, indem der durch

Ventil a eintretende Wind auf

der einen Seite des Doppel-

schachtes emporsteigt, durch die

zweite Seite des Doppelschachtes

absteigt und durch das Ventil b₁

nach dem Schornstein d abströmt.

Sodann wird Dampf von unten entweder nur in die heißere Seite des

Doppelschachtes bei ci oder auch bei ca eingeblasen. Das entstehende

Wassergas trifft in der Trennungszone mit dem durch Ventil e ein-

gelassenen Oberwind zusammen, erhöht die Temperatur durch teilweise

Verbrennung in dieser Zone, zieht die Kohle im Kohlenschacht ent-

gasend nach oben und verläßt den Generator durch den Anschluß f

und das Gasventil g. Das nächste Blasen erfolgt in umgekehrter Richtung,

indem der Wind durch das Ventil ag am Boden des einen Schenkels

des Doppelschachtes in den Generator eintritt und das Rauchgas am

Boden des entgegengesetzten Schenkels bei be in den Schornstein ab-

zieht. Durch das Ventil i wird bei Bedarf Dampf während der Gas-

periode zugeführt. (D. R. P. 294333 vom 6. Juli 1915.)
i

Verlag der Chemiker-Zeitung Otto v. Halem in Cöthen (Anhalt).
Druck von August Preuß in Cöthen (Anhalt).
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5. Organische Chemie.")

-

Bestimmung sehr kleiner Wassermengen in Alkohol mittels der

kritischen Lösungstemperatur. V. Rodt. Es handelt sich um eine

Nachprüfung und Ausarbeitung des CRISMERSchen Verfahrens. Man

bedarf einer auf absoluten Alkohol eingestellten Petroleumstandlösung.

Für die rasche Gewinnung absoluten Alkohols beschreibt Verf. eine

besondere Vorrichtung. Die Petroleumstandlösung stellt man sich aus

einer Mischung von Handelspetroleum und Transformatorenöl oder

Sicherheitsöl dar. Für Messungen bis zur Genauigkeit von 0,01 %

Wasser kann der Prozentgehalt der Mischung an Alkohol zwischen 50 und

54,4 Gew.-% schwanken. (Mitt. Kgl. Materialprüfungsamt. 1916, S. 426.) sm

Über die Oxydation des Äthers. R. M. Isham und C. E. Vail.

Beim Erhitzen des Atherdampfes mit Luft oder Sauerstoff wird er

zu Aldehyd und Essigsäure oxydiert. Diese Oxydation beginnt unter-

halb 110° C. und geht bei 160 ° C. sehr rasch vor sich. Chromsäure-

anhydrid löst sich in reinem Äther unverändert auf. (Journ. Amer. Chem.

Soc. 1915, Bd. 37, S. 902.) sm

Die freie Energie einiger Kohlenstoffverbindungen. G. N. Lewis

und M. Randall. (Journ . Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 458.) sm

Die freie Bildungsenergie der Ameisensäure. K. Brauch. (Journ.

Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 2316-2326.) pu

Raumerfüllung und Beweglichkeit organischer lonen. Richard

Lorenz undJ. Posen. (Ztschr. anorg. Chem.1916, Bd. 94, S. 265-287.) r

Die Trennung des Äthans und des Äthylens durch fraktionierte

Destillation im Vakuum bei niedrigen Temperaturen. G. A. Burrell

und I. W. Robertson. (Journ . Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S.896. ) sm

Der. Dampfdruck des Äthans und Acetylens bei Temperaturen

unter ihren normalen Siedepunkten. A. Burrell und W. Robertson.

(Journ. Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 1893-1902 .) pu

Die Dampfdrucke des Propans, Propylens und n-Butans bei

niederen Temperaturen. A. Burrell und W. Robertson. (Journ. Amer.

Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 2188-2193 .) pu

Die kritischen Konstanten von n-Butanen, Isobutanen und

Propylenen und ihre Dampfdrucke bei Temperaturen zwischen

0 und 120° C. F. M. Seibert und G. A. Burrell. (Journ. Amer. Chem .

Soc. 1915, Bd. 37, S. 2683-2691 .) pu

n-Nonan. L. Clarke und R. Adams. (Journ. Amer. Chem. Soc.

1915 , Bd. 37, S. 2536-2538.) pu

Eine Methode für die Trennung und Identifizierung gewisser

homologer a-Diketone. J. M. Johlin. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1915,

Bd. 37, S. 892.) sm

Die Oberflächenspannungen von Wasser, Methyl-, Äthyl- und

Isobutylalkoholen, Äthylbutyrat, Benzol und Toluol. Th. W. Richards

und B. Coombs. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 1656.) pu

Die Acetolyse von Kohlehydraten. S. Born und M. Nelson.

(Journ. Amer. Chem. Soc. 1915, Bd . 37, S. 1763-1769.) pu

Über die Bestimmung kleiner Mengen Cyanwasserstoffsäure.

A. Viehoever u. C. O. Johns. - Nach verschiedenen Versuchen zwecks

Bestimmung der Cyanwasserstoffsäure in kleinen Mengen, hauptsächlich

in cyanogenen Pflanzen, sind Verf. zu einer Methode gelangt, die sich

zur mikrochemischen Analyse eignet. Die betreffende Lösung muß

freies Natriumhydroxyd enthalten, worauf sie unter vermindertem Druck

im Wasserbade bei 70 ° C. auf weniger als 1 ccm eingedampft wird.

Sodann versetzt man mit 2/10 bis 1/2 ccm frisch bereiteter 3 %iger Ferro-

sulfatlösung und mit etwa 0,05 g Kaliumfluorid. Mittels der Wasserstrahl-

pumpe saugt man die Flasche luftleer und dreht diese dabei, so daß

sich ihr Inhalt mischt. Nach 5-10 Min. säuert man mit 30 %iger

Salpetersäure an. Die entstehende Blaufärbung vergleicht man mit einer

Standardlösung, die einer Suspension von Preußisch - Blau aus 1 mg

Kaliumcyanid entspricht bei einer Verdünnung auf 25 ccm. (Journ. Amer.

Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 601.)

) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 297.

sm

Absorption und Oberflächenspannung einer wässerigen Lösung

homologer Fettsäuren und Alkohole. M. Neidle. (Journ. Amer. Chem.

Soc. 1915, Bd. 37, S. 513.)
sm

Die Wirkung von Aluminiumchlorid auf aliphatische Ester. B.

Frankforter und A. Daniels. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37,

S. 2560-2567.) pu

Über Lanthanacetat und dessen Hydrolyse. K. A. Vesterberg.

(Ztschr. anorg. Chem. 1916, Bd. 94, S. 371–376.)
r

Triammoniumcitrat. R. A. Hall. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1915,

Bd. 37, S. 208.) sm

Über die Ester sowohl wie auch über die monomolekularen

B- und 7-Lactone der d-Mannon- und d-Gluconsäure ; über o- bis-

d-Galactonsäure, d-Galacton-y-lacton und sein Monohydrat. O. F.

Hedenburg. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 345.) sm.

Bestimmung des Coffeins und des Antipyrins in Mischung.

W. O. Emery und S. Palkin. Die Bestimmung des Antipyrins im

Gemisch mit Coffein beruht darauf, daß Antipyrin in angesäuerter

wässeriger Lösung mit jodhaltiger Kaliumjodidlösung in Gegenwart

von Natriumbicarbonat quantitativ ein Monojodderivat bildet, das nach

Beseitigung des überschüssigen Jods mittels Thiosulfats abgeschieden

und gewogen werden kann. Coffein bleibt bei vorstehender Reaktion

unangegriffen. Die Menge des Jods im Monojodantipyrin wird durch

Silbernitrat festgestellt, woraus sich die Menge des in der Probe ent-

halten gewesenen Antipyrins berechnen läßt. (Journ. Ind. Eng. Chem.

1915, Bd. 7, S. 519.) sm

Forschungen über Pyrimidine. LXXIV. Synthese des 4-Phenyl-

cytosins. T. B. Johnson u. E. H. Henningway. (Journ. Amer. Chem.

Soc. 1915, Bd . 37, S. 378.) sm

Forschungen über Hydantoine. XXX. Stereoisomere Modifikationen

des Benzalhydantoins. T. B. Johnson u. J. S. Bates. (Journ. Amer. Chem.

Soc. 1915, Bd. 37, S. 383.) sm

Eine neue Synthese für o-Tyrosin. Synthese für 2-Hydroxy-

5-Aminophenylalanin. B. Johnson u. M. Scott. (Journ. Amer. Chem.

Soc. 1915, Bd. 37, S. 1846-1863.) pu

Die Wirkung des Chlorals, Bromals und Benzaldehyds auf die

polycyclischen Kohlenwasserstoffe bei Gegenwart von Aluminium-

chlorid. II. G. B. Frankforter und W. Kritschevsky. (Journ. Amer.

Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 385.) sm .

Die Esterifizierung der Benzoesäure durch Mercaptane. S. Pratt

u. E. Reid. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 1934-1948.) pu

Phenylester der Oxalsäure. R. Adams u. H. Gilman. (Journ.

Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 2716-2720.) pu

Über den Schmelzpunkt des 1,2,4,6 - Trinitrotoluols. W. Rintoul.

- Aus den Versuchen des Verf. geht hervor, daß reinstes 1,2,4,6 -Tri-

nitrotoluol bei 80,85 ° C. flüssig wird, wenn man es genügend lange

auf dieser Temperatur hält, und daß der wahre Schmelzpunkt der Substanz

etwa zwischen 80,80 und 80,85 ° C. liegt. (Journ. Soc. Chem. Ind. 1915,

Bd. 34, S. 60.) . 1 sm

Darstellung des Chlorpikrins durch die Einwirkung von Königs-

wasser auf organische Verbindungen . B. L. Datta u. N. R. Chaterjee.

(Journ. Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 567.)
sm

Die Additionsverbindungen von Aldehyden und Ketonen mit

organischen Säuren. J. Kendall und W. A. Gibbons. (Journ . Amer.

Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 149.) sm

Einwirkung des Essigsäureanhydrids auf einige Benzylidenan-

thranilsäuren. IV. J. B. Ekeley und Ch. F. Poe. (Journ. Amer. Chem.

Soc. 1915, Bd. 37, S. 582.) sm

Die Trennung von mono-8-2,6- und -2,7 -Sulfosäuren des Anthra-

chinons. L. Crossley. (Journ . Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 2178.) pu

Studien in der Gruppe der Naphthoflavone. E. Beyert. Zürich 1916,
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12. Verfahren und Apparate zum Mischen und Trennen.")

Trommelförmige, kegelig gestaltete Mischmühle mit zentraler

Füllung und Entleerung. Fritz Duisberg, Altona. Die Misch-Die Misch-

mühle des Hauptpatentes 255 139 ist hier dahin abgeändert, daß an

Stelle der feststehenden Rutsche ein in der wagerechten Trommelachse

verschiebbarer, sich mit der Trommel drehender Körper angeordnet

wird, welcher mit zueinander entgegengesetzt geneigten Schrägflächen

ausgerüstet ist, welche das aus den Schaufeln fallende Gut auffangen

und es je nach der Stellung des genannten Körpers in die Mühle

zurück- oder aus ihr herausbefördern. (D. R. P. 294 488 vom 24. März

1914, Zus. zu Pat. 255 139.) i

Mit feststehenden Stirnwänden versehene Kugel- oder Trommel-

mühle mit ununterbrochener Arbeitsweise und Sichtwindströmung

durch den Mahlraum hindurch. Frau Martha Büttner, Rissen i . Holst.

- Die Ein- und Austrittsöffnungen für den Windstrom nehmen in den

mit dem Mantel nicht mit umlaufenden Stirnwänden nahezu den ganzen,

im Betriebe von den Kugeln und der Trommelfüllung freigelassenen

Querschnitt ein, so daß der Windstrom den Mahlraum in überall

gleicher Stärke und in unverändert achsialer Richtung durchströmt.

(D. R. P. 294677 vom 16. März 1915.)

-

Verfahren zur fraktionierten Schlämmung einfacher oder ge-

mischter Stoffe. Walter Jegler, Berlin.Walter Jegler, Berlin. Man bringt die Stoffe

in eine wässerige Lösung organischer, die Oberflächenspannung des

Wassers erniedrigender Nichtelektrolyte und unterwirft sie hierauf einem

mechanischen Schlämmprozeß. Zweckmäßig verwendet man wässerige

Lösungen hydrophiler Kolloide und treibt die Schlämmung bis zur

Entfernung der nicht ultramikroskopischen Teilchen. Als hydrophile,

capillaraktive Kolloide kommen besonders Eiweiß, Pepton, Gelatine,

Tragant, Agar-Agar, Gummi, Leim, Saponin, Cyclamin, Amygdalin u. a.

in Betracht. Auch nicht kolloidale capillaraktive organische Substanzen

üben eine beträchtliche entflockende Wirkung aus, beispielsweise Amyl-

alkohol. Im allgemeinen ist die entflockende Wirkung der capillar-

aktiven Stoffe um so größer, je höher ihr Molekulargewicht ist. Wenn

man aus dem entflockten Gemisch nicht nur die krystallinen Anteile

sich absetzen läßt, sondern auch die gröberen mikrokrystallinen Anteile

entfernt, so bleiben schließlich Suspensionen übrig, welche fast aus-

schließlich aus ultramikroskopischen Teilchen bestehen. In dieser Aus-

führungsform kann das Verfahren dazu dienen, die verschiedenen Stoffe

in kolloidaler Form zu gewinnen. Die nach dem mechanischen Absetz-

prozeß noch in Suspension befindlichen Stoffe können durch Filtrieren

oder Zentrifugieren, gegebenenfalls nach vorangegangener Koagulation,

z. B. durch Elektrolyte, abgetrennt werden. Das Verfahren kann zur

Schlämmung von Erdfarben, wie Ocker, Kreide, Schwerspat, oder

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 379.

-

von Mineralfarben, wie Blanc fixe, Lithopone, Bleiweiß, ferner zur

Schlämmung von Talkum, Graphit, Ruß, Ton, Kaolin u. dgl. verwendet

werden. Auch kann man Stoffgemische nach dem Verfahren behandeln.

Um beispielsweise Bleiweiß, Graphit oder Talkum zu schlämmen, löst

man 300 g Saponin in 6-101 Wasser auf und trägt in diese Lösung

5 kg feingemahlenes Bleiweiß, Graphit oder Talkum ein, wobei man in

einem Mischapparat eine gründliche Mischung der Stoffe vornimmt.

Nach ungefähr 1 Std. wird die erhaltene Suspension mit Wasser auf

etwa 60 1 verdünnt und einem mechanischen Absetzverfahren unter-

worfen. (D. R. P. 294 908 vom 13. November 1915.)
i

DieFilterkuchenrost. Carl Greiner, Heufeld in Oberbayern.

bisherigen Filterkuchenroste sollen den Nachteil aufweisen, daß sie zum

Teil schwierig herzustellen sind, zu viel Filterfläche vom Filterkuchen

verdecken und ungenügende Kanäle für das Entweichen der etwa aus

0
0
0

dem Filtrat austretenden

Gase, Dämpfe oder Luft

haben. Auch soll viel-

fach der Filterkuchen in-

folge der zu großen Ent-

fernungderAuflagestellen

reißen. Zur Beseitigung

dieser Mängel besteht der

vorliegende Filterkuchen-

rost aus quadratischen,

rechteckigen oder ähn-

lichen Profilrohr-

abschnitten a, b, c von ver-

schiedener Länge, welche

derart gegeneinander ver-

setzt sind, daß zu beiden

Seiten die in geraderReihe

geordneten vorstehenden

Röhren a und b als Stütz-

rahmen des Filterkuchens

dienen. Durch ab-

wechselnd dazwischen

gefügte Rohrabschnitte c

entstehen die Längskanäle

d, e, während durch Versetzung der Rohrenden a, b die Querkanälef, g

entstehen. Durch jeden einzelnen Stützrahmen a, b läuft das Filtrat in

den jeweils gegenüberliegenden Kanal. Das Filtrat hat freien Spielraum,

Luft-, Dampf- oder Gasblasen können ungehindert nach dem stets oben

am Filterrahmen angeordneten Sammelkanal entweichen. (D. R. P. 294 391

vom 11. Januar 1916.) i

g

13. Brennstoffe. Feuerungen. Öfen. Generatoren. Dampfkessel.")

Dampftellertrockner für Braunkohle , bei welchem die Teller

von oben nach unten in hintereinander geschaltete Gruppen zu-

sammengefaßt sind. Zeitzer Eisengiesserei und Maschinenbau-

Akt.- Ges., Zeitz. Die Gruppen sind durch einen Umlaufkanal , in

welchen der Heizdampf, beispielsweise der Abdampf von Kolbendampf-

maschinen, zur Beförderung des Umlaufs injektorartig eingeführt wird,

zu einem Umlaufsystem verbunden. An dieses Umlaufsystem ist eine

oberste, durch Dampf von etwas niedrigerer Spannung und etwas höherer

Temperatur, beispielsweise Turbinenabdampf, beheizte Gruppe einseitig

angeschlossen. In den zwischen den Übertrittsröhren der benachbarten

Gruppen befindlichen Blindflanschen sind absperr- und einstellbare Kanäle

für den unmittelbaren Übertritt des Niederschlagswassers aus einem Rohr

in das andere angebracht. (D. R. P. 294498 vom 20. Juni 1914.) i

Heizbrenner für Winderhitzer, Wärmespeicher und andere

Heizkammern mit zeitweise erfolgender Beheizung. Jakob Leibrock,

Ernstweiler i . d. Pfalz. Bei den bisherigen durch Rohgas betriebenen

Winderhitzern im Hochofenbetrieb soll die Mischung von Luft und

Gas mangelhaft sein , da beide im Verbrennungsschacht teilweise un-

verbrannt nebeneinander emporsteigen, wobei sie sich stark erwärmen.

Infolgedessen findet eine Nachverbrennung am Gewölbe und im Gitter-

werk des Winderhitzers statt, so daß die Abhitzetemperatur erheblich

größer wird als bei einer rasch eintretenden vollständigen Verbrennung,

der Wirkungsgrad des Winderhitzers also sinkt. Auch leiden die

feuerfesten Steine des Gewölbes und des Gitterwerkes durch die Nach-

verbrennung. Schließlich kann nur eine begrenzte Menge Gas zu-

—-

geführt werden, so daß das Anheizen des Winderhitzers 3-6 Stunden

dauert. Zur Hebung dieser Mängel ist bei vorliegendem Heizbrenner

p

R

0-

zwischen dem fest-

stehenden Gaszu-

führungsgehäuse

und der Heiz-

kammer zur Aus-

schaltung des Bren-

ners ein wegdreh-

barer oder ver-

schiebbarer Düsen-

teil eingeschaltet,

während in die

feststehende Gas-

düse einRegelungs-

kegel eingebaut ist.

DieAbbildungzeigt

denschematisch

neuen Heizbrenner

in senkrechtem

Schnitt. Das Bren-

nergehäuse a ist

fest mit der Zu-

leitung oder n

dem Boden verbunden und wird weder verschoben noch verdreht.

Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 379.
Durch den Kegel b wird die Gaszuführung geregelt, der Druck des
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Gases wird in Geschwindigkeit umgesetzt und das Gas saugt dadurch

Verbrennungsluft an, welche durch Kanäle g und k eintritt und ge-

regelt werden kann. Das eintretende Gas mischt sich somit in dem

Düsenstück i mit Luft und erhält nachträglich nochmals Verbrennungs-

luft, welche durch die als SCHMIDTSche Brille ausgebildete Düse selbst

hindurchtritt und sich unmittelbar vor dem Verbrennungsschacht o mit

dem Gas mischt. Zwischen dem Gehäuse a und der Düse i ist ein

Spalt n vorgesehen, durch den kein Gas austreten, sondern nur Luft

eintreten wird. Die Regelung der in zweiter Linie zugeführten Ver-

brennungsluft erfolgt durch den Schieber m. Wird der Brenner nach

der Heizperiode abgestellt, so wird zuerst der Kegel b geschlossen,

dann wird die Brille um den Bolzen r gedreht, so daß die Platte p

vor dem Stutzen h liegt. Das Schieben und Drehen des ganzen Ge-

häuses fällt somit weg, und die Bedienung ist erheblich vereinfacht.

Durch die Düse werden mit dem Gasstrom sehr große Mengen Luft

angesaugt, so daß man die Verbrennungsluft nicht durch einen Ventilator

zuzuführen braucht. Die Aufheizzeit soll auf 1-1 /2 Std. verkürzt

werden. (D. R. P. 294552 vom 28. Dezember 1913.)
i

----

1

Verfahren zum Austragen von Feinkohlen aus Schlammbehältern.

Kurt Oesterreicher, Dortmund. Die Tasche oder die Taschen

eines an einem Absetzbehälter vorgesehenen Austragsschiebers wird vor

der Austragstellung jeder Tasche entlüftet. Die Entlüftung kann durch

Einpressen oder Einsaugen von Wasser in die Tasche des Austrag-

schiebers erfolgen. Die Ab-

bildung zeigt eine Austrag-

vorrichtung in senkrechtem

Schnitt. In dem beliebig

geformten Behälter 1 be-

zeichnet 2 das Zuflußrohr

des ungereinigten Wassers,

3 das Abflußrohr der reinen

Flüssigkeit. Bei 4 ist der

Behälter 1 trichterförmig

verjüngt. Der Stutzen 5

führtzumTaschenschieber8

mit den Kammern 6 und 7.

Der Taschenschieber ist um

die Welle 9 drehbar. Mit

11 ist das feststehende Ge-

häuse des Schiebers be-

zeichnet, während 12 ein

Entlüftungs- und Wasser-

zuführungsrohr ist. Wenn

das
Kohlenwassergemisch

durch das Rohr 2 eintritt,

sinken die Kohlenteilchen

langsam zu Boden, während

daskohlefreieWasserdurch

3 abfließt. Die nieder-

sinkenden Teilchen füllen

langsam den Raum 6 oder

7 des Taschenschiebers 8

-12

11

10

5

8

an. Ist eine der Kammern 6 oder 7 gefüllt, so wird der Schieber so

gedreht, daß die gefüllte Kammer ihren Inhalt durch den Stutzen 10

entleert. Beim Weiterdrehen faßt jedoch die nun leere Kammer Luft,

welche bei Neufüllung dieser Kammer mit Kohleteilchen sich unter

Blasenbildung einen Weg aufwärts bahnen und dadurch den Absetz-

prozeß ungünstig beeinflussen würde. Aus diesem Grunde passiert

die Kammer bei ihrer Drehung ein Entlüftungsrohr 12 , welches mit

dem schon gereinigten Wasser durch die Öffnung 13 derart in Verbindung

steht , daß sich beim Vorbeistreichen an der Öffnung des Rohres 12

die Kammer 6 oder 7 mit Wasser füllt, wodurch die Luft aus der

Kammer verdrängt wird. (D. R. P. 294541 vom 26. Juni 1915.) i

Regeln von Heizanlagen, welche mit einem durch ein Rohrnetz

kreisenden Heizmittel arbeiten. Aktiebolaget Lux, Lilla Essingen

bei Stockholm. In dem Heizmittel werden Druckwellen erzeugt,

welche die für die besonderen Heizelemente angeordneten Regelungs-

ventile betätigen. (D. R. P. 294720 vom 20. Februar 1915.)

-

i

DieErhöhung derAusbeute der aromatischenKohlenwasserstoffe

im Gase bei Verkokung von Kohlen. Der Zusatz von 1-3%

feingepulvertem Kalkstein zu der Kohle vor ihrer Verkokung ist trotz

der Vergrößerung des Aschengehaltes im Koks mit folgenden Vor-

teilen verbunden : 1. Bei Verbrennung in Generatoren , sowie in ge-

wöhnlichen Feuerungen hinterläßt der Koks eine leicht schmelzbare

Asche, wodurch eine Verstopfung der Roste verhindert wird. 2. Die

Ammoniakausbeute wird größer, 3. Sowohl im Teer als auch im

Gase wird der Gehalt an aromatischen Kohlenwasserstoffen und haupt-

sächlich an Toluol erhöht. Versuche von ROLLESON mit einer aschen-

reichen (26,9 % Asche) Kohle mit und ohne Zusatz von Kalkstein er-

gaben bei Anwendung von 15 Ztr. Kohle folgende Resultate :

Mittlere Verkokungstemperatur .

Ausbringen für 1 t verkokter Kohle:

Die Wertzahl für 1 t Kohle in britischen W.E.¹)

Teer in Gallonen 2)

Gehalt an leichten Olen (0-170º C.) im Teer

Gehalt an Toluol im Teer in engl. Pfund

Toluol im Gas in engl. Pfund

(Gas World Nr. 1646 ; 5. Februar 1916.)

b

Kohle

allein

Kohle

mit Kalkzusatz

1081 ° C. 10990 C.

4535 4984

629 926

0,31 0,69

0,53 1,21

1,64 3,13

i!

Gaserzeuger mit einem mit der Aschenpfanne umlaufenden

Schachtmantel und einem auf dem Boden der Aschenpfanen

ruhenden Aschenauswerfer. Morgan Construction Company,

Worcester, V. St. A. Die Abbildung zeigt einen lotrechten Schnitt

durch den unteren Teil des Gaserzeugers. Das Gehäuse a hat einen

kreisförmigen Quer-

gungskammer b ist nach

schnitt. Die Gaserzeu-

unten durch die Aschen-

pfanne c abgeschlossen,

Boden d und eine schräg

welche einen flachen

ansteigende Seitenwand

e hat. Der Aschen-

pfanne wird mittels

eines Zahnkranzes g

eine Drehbewegung um

die lotrechte Achse des

Gaserzeugers erteilt. Um

die Achse der Aschen-

pfanne schwingbar und

aufihrem Boden ruhend

ist eine spiralförmig

gestaltete Klinke ange-

bracht, welche einen

Aschenkratzer i darstellt.

k

&

An ihm erstreckt sich schräg nach oben ein geschweifter Teil j,

welcher am oberen Ende eine Zunge k besitzt. Soll die Asche ent-

fernt werden, um den Stand des Feuers tiefer zu legen, so wird eine

Klinke an der Schwingwelle m umgelegt und in die Bahn der Zunge k

gebracht, sodaß der Aschenkratzer festgehalten wird. Durch die Weiter-

drehung der Aschenpfanne wird nun die Asche gegen den gekrümmten

Kratzer i und den geschweiften Teil j geführt und über die Seiten-

wand der Aschenschüssel hinausbefördert. Soll die Ableitung der Asche

unterbrochen werden, so wird die Klinke / aus der Bahn der Zunge k

bewegt. (D. R. P. 294507 vom 5. Juni 1915.)
i

Kesselspeisewasservorwärmer mit einer verschiebbaren Rohr-

wand für gerade Röhren oder mit einer Stützplatte für U- Röhren.

Knorr-Bremse Akt.- Ges. , Berlin-Lichtenberg. Die verschiebbare

Rohrwand oder die Stützplatte ist in ihrer Lage im Vorwärmermantel

an einer oder mehreren Stellen ihres Randes durch von außen einstell-

bare Zwischenglieder gegen den Vorwärmermantel gesichert, so daß

Bewegungen des Röhrenbündels nach allen Richtungen ausgeschlossen

sind. (D. R. P. 294434 vom 10. April 1914.)
i

Dampfkessel-Wasserstandsregler mit einem außerhalb des

Kessels angeordneten und von einem auf dem Kesselwasser liegenden

Schwimmer gesteuerten Speiseventil. Erich Peters, Magdeburg. -

Der Abschluß der aus dem Kessel austretenden Schwimmerstange gegen

das Kesselinnere erfolgt durch einen mit der Speiseleitung verbundenen

Wasserverschluß. (D. R. P. 294 639 vom 10. Juni 1915.)
i

Dampfüberhitzer für Wasserrohrkessel , welcher aus Rohr-

schlangen besteht, deren beide Enden in den als Dampfsammelraum

dienenden Oberkessel unmittelbar eingewalzt sind. Walter Roedl-

Redlich, Prag-Karolinenthal. Sämtliche Einwalzstellen der Rohr-

schlangen liegen in dem wasserbespülten Teil des Oberkessels, so daß

die Rohrschlangen ohne wesentliche Unterstützung zwischen den Rohr-

bündeln gelagert werden können. (D. R. P. 294574 v. 6. Okt. 1915.) i

---

Signalvorrichtung für Niederdruck-Dampfkessel zum Anzeigen

eines zu tiefen Wasserstandes und eines zu hohen Dampfdruckes

mit zwei in verschiedenen Höhen in den Kessel einmündenden

Rohren. Philipp Müller G. m. b. H., Stuttgart. An der Ver-

bindungsstelle der Rohre ist außer der bekannten Signalvorrichtung
ein selbsttätig arbeitender Be- und Entlüfter angebracht. (D. R. P. 294 442

vom 27. November 1915.)
i

1) 1 Calorie ist = 3,9682 britische W.E 2) 1 Gallone ist
4,5434 1.

*
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18. Gase. Trockene Destillation. Teerprodukte.")

-

Verfahren und Vorrichtung zum Reinigen von Gasen durch

elektrische Aufladung und Niederschlagung der auszuscheidenden

Teilchen. Georg A. Krause, München. Bei den bisherigen Ein-
Bei den bisherigen Ein-

richtungen dieser Art sind sowohl am Auflade- als auch am Nieder-

schlagsort Elektroden verschiedener Polarität vorhanden, welche sich

direkt gegenüberstehen, und der Abstand zwischen den Elektroden muß

deshalb sehr groß bemessen werden, so daß nur ein geringer Teil des

für den Gasdurchgang vorhandenen Querschnitts für die Ausdehnung

der Elektroden verwendet werden kann und stets eine beträchtliche

Menge von Verunreinigungen ohne Aufladung und Niederschlagung

die Vorrichtung passieren wird.

Dieser Nachteil soll nach vor-

liegender Erfindung dadurch be-

seitigt werden, daß sowohl am

Auflade- als auch am Nieder-

schlagsort nurElektroden gleicher

Polarität vorhanden sind, so daß

der für den Gasdurchgang vor-

handene Querschnitt ohne Ge-

fahr eines elektrischen Ausgleichs

durch Funkenübergang völlig für

a die Ausdehnung der Elektroden

verwendet werden kann. Ferner

ist die Geschwindigkeit der Gase

am Auflade- und Niederschlags-

ort geringer als während des

Übertritts vom Auflade- zum

Niederschlagsort, so daß durch

d

die damit bedingte rasche Überführung der aufgeladenen Teilchen in

den Niederschlagsraum eine Abschwächung der Aufladung verhindert

wird, während den Gasen zum Aufladen und Niederschlagen genügend

Zeit gelassen wird. Die Niederschlagselektroden oder Elektrodensysteme

können um eine Achse drehbar gelagert werden , so daß ein Dauer-

betrieb ermöglicht wird, indem die mit Ausscheidungen vollbesetzte

Elektrode jeweilig gegen eine gereinigte ausgewechselt werden kann.

Dabei wird zweckmäßig nur die jeweils wirksame Elektrode unter Strom

gehalten. Die Abbildung zeigt schematisch einen Längsschnitt durch

eine geeignete Einrichtung. In der Aufladekammer sind die Aufladungs-

elektroden b untergebracht. Mit c ist die Eintrittsöffnung in den Sammel-

raum s bezeichnet, in welchem die Niederschlagselektroden d liegen,

welche von den in der Pfeilrichtung bewegten schwebenden Teilchen

passiert werden müssen. Die Niederschlagselektroden d können auch

doppelt und um eine mittlere Achse drehbar angebracht werden.

(D. R. P. 294605 vom 26. November 1912.) i

Entfernen der Bleifüllung der Muffen beim Auswechseln von

Gasleitungsrohren. Anton Aug. Chr. Boas, Kopenhagen , urfd

Johannes Quist, Hersens auf Jütland. - Die Bleifüllung wird mittels

einer Stichflamme teilweise oder ganz ausgeschmolzen , während die

Leitung unter Druck steht. (D. R. P. 294 704 vom 4. Juli 1914.) i

-

Retortenofen mit äußerer Beheizung zur Darstellung von

Wasserstoffgas aus Eisen und Wasserdampf. Willibald Näher

und Martin Nöding. Versuche haben ergeben , daß die Retorten

im Ofen des D. R. P. 290 657¹) je nach der Leistung des Ofens und

der Örtlichkeit nicht immer im Kreise angeordnet zu sein brauchen.

Sie können, wenn z. B. zwei oder drei Flammen in das Innere des

Ofens hineinschlagen , quadratisch , dreieckig oder elliptisch um die

Flamme angeordnet sein. Auch kann man zwei oder mehr Reihen

Rohre hintereinander oder gegeneinander versetzt anordnen . Wesentlich

ist nur, daß die Heizgase der einen oder mehreren Flammen, welche

den Ofen im Innern beheizen, sich stauen, sodaß alle Röhren von den

glühenden Heizgasen umspült werden. Diese Stauung läßt sich dadurch

am besten erzielen , daß der Abgang der Heizgase nach dem Kamin

oder einer anderen Verwendungsstelle unten ist. Die eisernen Retorten

können liegend, stehend oder schräg angeordnet sein. (D. R. P. 294911

vom 4. Mai 1915, Zus. zu Pat. 290657.) i

Herstellung von Wasserstoff. Badische Anilin- und Soda-

Fabrik. Die Herstellung von Wasserstoff aus Wassergas oder ähn-

lichen Gasgemischen erfolgt durch katalytische Umsetzung des Kohlen-

oxyds mit Wasserdampf in der Weise, daß man als Kontakte die

Metalle der Eisengruppe, wie Eisen, Kobalt, Nickel oder deren Oxyde

oder Gemische in auf chemischem Wege erzielter fein verteilter Form

unterhalb Rotglut verwendet. Den Kontakt wendet man vorteilhaft in

Form von porösen Stücken, Briketts, Würfeln, Stäbchen, Röhrchen usw.

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 392.

an, wobei diese zweckmäßig aus dem fein verteilten Material unter Zusatz

geeigneter anorganischer und organischer Verdünnungs- oder Bindemittel

hergestellt sind. Man kann zweckmäßig die Metallverbindungen durch

Fällung aus den Metallsalzlösungen erzeugen und sie dann formen

und gegebenenfalls vor dem Einbringen in den Kontaktofen erhitzen .

Es können auch Substanzen zugesetzt werden, die sich beim Erhitzen

unter Gasentwicklung zersetzen oder gänzlich verflüchtigen. Die Wir-

kung der Kontaktmassen ist schon bei 400-500° C. und darunter

eine außerordentlich gute. Ein geeigneter Kontakt wird beispielsweise

wie folgt hergestellt: Eine Lösung von 250 T. Eisenvitriol in 500 T.

Wasser wird mit einer Lösung von 100 T. calc. Soda in 500 T. Wasser

gefällt, der Niederschlag abgepreßt, gewaschen und ohne vorheriges

Trocknen mit 5 T. gelöschtem Kalk innig vermengt und so weit ge-

trocknet, daß ein knetbarer Teig entsteht. Dieser wird ausgewalzt, in

Würfel geschnitten, getrocknet und erhitzt, nötigenfalls bis auf 500° C.

Anstatt mit Kalk kann man den Eisenniederschlag auch mit einem

Bindemittel mischen, das wie folgt hergestellt wird: 40 T. krystallisiertes,

bei 50-60° C. geschmolzenes Ferrinitrat werden in ein Gemisch von

5 T. Atzkalk, 15 T. Wasser und 2 T. Ätzkali unter Umrühren eingetragen.

Die Mischung wird in einer Knetmaschine ausgeknetet, ausgewalzt, ge-

schnitten, getrocknet und unter Durchleiten von Luft und Kohlensäure erhitzt .

Man kann zur Darstellung des Wasserstoffes nicht nur Gasgemische von

der Art des Wassergases benutzen, sondern auch Kohlenoxyd selbst und

andersartige kohlenoxydhaltige Gasgemische, wie Generatorgas o. dgl.

Beispielsweise leitet man bei 500 ° C. reines Kohlenoxyd mit über-

schüssigem Wasserdampf gemengt über eine Kontaktmasse, die man in

folgender Weise herstellt: Ein Gemisch von 9 Gew.-T. Eisenoxydhydrat

mit 1 Gew.-T. oder mehr Eisenoxalat wird mit einer Lösung von

2,5 Gew.-T. Kalknitrat in 2 Gew.-T. Wasser zu einem plastischen Teig

angeknetet, geformt und langsam im Luftstrom auf 500° C. erhitzt.

Aus den entstehenden Gasen wird der überschüssige Wasserdampf und

die gebildete Kohlensäure in bekannter Weise abgeschieden. Nimmt

man statt des reinen Kohlenoxyds Generatorgas, so erhält man nach Ab-

scheidung der entstandenen Kohlensäure ein Stickstoff-Wasserstoffgemisch.

(D.R. P.292615 u. Zus.- Pat. 293943 v. 24. Juli 1912 bzw. 11. Febr. 1913.) į

Die Durchführung der Gaswerksbetriebe im Kriege.¹) K. Lem-

-

as
pelius. (Journ. Gasbel. 1915, Bd. 53, S. 306–309).

Blaugas. K. Voigt. Blaugas ist ein unter einem Drucke von

100 at verflüssigtes Olgas; sein Heizwert ist dreimal so hoch als der

des Steinkohlengases und um etwa 2000 W.E. höher als der des

Acetylens. Es dient im wesentlichen Beleuchtungszwecken. (Feuerungs-

technik 1915 , Bd. 4, S. 53-55, 65-67.) rl

Gewicht des aus natürlichem Kalkstein erhaltenen Kohlen-

säuregases. A. Lidoff. -Verf. hat früher²) die Vermutung ausgesprochen,

daß das Oxymonocyan in der Natur sehr verbreitet und ein Begleiter

der Kohlensäure sei. Dementsprechend müßte auch Oxan neben Kohlen-

säure ein Bestandteil vieler Kalksteine sein , die im Laufe von vielen

tausend Jahren ' die Kohlensäure aus der Luft und dem Wasser auf-

genommen haben. Um diese Annahme zu prüfen, wurde eine Anzahl

von Gewichtsbestimmungen des Kohlensäuregases ausgeführt, sowohl

aus Kalksteinen mit scharf ausgeprägter Krystallstruktur, wie isländischer

Kalkspat, Calcit und Aragonit, als auch aus den Kalksteinen von schief-

riger, erdiger usw. Struktur, wie Kreide, Tuff, Muschelkalk, Mergel,

Dolomitkalk usw. Es wurden dabei für das Gewicht der aus verschiedenen

Carbonaten erhaltenen Kohlensäure, die selbstverständlich auf ihre Rein-

heit geprüft wurde , verschiedene Zahlen erhalten. In einigen Fällen

wurde neben der Kohlensäure auch Phosphorsäure und außerdem noch

ein Gas (bis zu 1,5 %), das in Kalilauge nicht löslich war, festgestellt.

Das Gewicht von 1 cbm Gas aus 13 Proben Calcit und Kalkspaten

vom Ural und vom Kaukasus betrug bei 0 ° und 760 mm Barometer-

stand 1,888-1,934, im Mittel 1,9125, während chemisch reine Kohlen-

säure bei 0 ° und 760 mm 1,965 wiegt. Das Gewicht des aus 3 Proben

uralischem Aragonit erhaltenen Gases wurde zu 1,9513 ermittelt. Bei

8 Bestimmungen der Kohlensäure aus Marmor wurde 1,9318 gefunden.

Beinahe dasselbe Gewicht, 1,9343, hat auch das Gas aus Lithographen-

stein, Dolomitkalk, Muschelkalk und Fusulinkalk. Anderseits wurde das

Gewicht des Gases aus Kreide, Tuff und Mergel im Mittel zu 1,9529

gefunden. Aus Untersuchungen folgt, daß 1. das Gewicht des aus

natürlichen Kalksteinen erhaltenen Gases nicht immer dem Gewicht

der Kohlensäure gleich ist, woraus zu schließen ist , daß 2. in vielen

Kalksteinen neben der Kohlensäure eine mehr oder weniger große Menge

eines Analogon von CO2, des Oxans, enthalten ist, dessen Litergewicht

bei 0° und 760° 1,875 beträgt. (Gornosawodskoje Djelo 1916, S. 13671.) il

¹) Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 152. 2) Ebenda 1912, S. 1218.¹) Chem.-Ztg. 1915, S. 331 .
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21. Zucker. Stärke. Dextrin.*)

-Sicherung des Rübenbaues für 1917. Howard. Da die Be-

schaffung des Zuckerbedarfes für 1917 eine unabweisbare Notwendig-

keit ist, und allein das Vorhandensein genügenden Zuckers, nicht aber

dessen Preis, den Ausschlag gibt, so ist es durchaus nötig, den Rüben-

bau nach Möglichkeit zu fördern. Die mannigfachen Schwierigkeiten

für die Landwirte sind nicht zu unterschätzen , und viele von diesen

könnten und würden mehr leisten, wenn sie sich klarer über die Wichtig-

keit der Frage wären, vor allem auch über die für ihren eigenen Betrieb.

Ein Erfolg der Bestrebungen ist aber nur zu erwarten , wenn Jenen,

die statt den Rübenbau noch weiter einzuschränken , ihn ausdehnen

sollen, die weitgehendste staatliche Unterstützung zugesagt wird , und

zwar sofort, da die Vorarbeiten für den Rübenbau schon jetzt zu treffen

sind. Erforderlich ist : ein entsprechender Rübenpreis, Beschaffung von

Dünger, Stellung von Arbeitern (Gefangenen) , zeitweise Beurlaubung

der Leiter, Pächter, oder Besitzer, Schonung bei der Pferdeaushebung,

möglichste Rückgabe der Schnitzel und Melassen. (D. Zuckerind. 1916,

Bd. 41 , S. 835.)

Die Ausführungen des hervorragenden landwirtschaftlichen Fachmannes

werden hoffentlich umgehend e Berücksichtigung finden, sonst ist ein weiterer

großer Rückgang des Rübenbaues und der Zuckererzeugung ganz unausbleiblich¸

Inzwischen hat auch der „ Verein der Deutschen Zuckerindustrie“ eine Eingabe

an den Reichskanzler gerichtet, die die schweren und zum Teil kaum verständlichen

Fehler, die bisher bei Behandlung der Zuckerfrage begangen wurden, nochmals

klar zusammenfaßt und ebenfalls die obigen Forderungen stellt. Der Preis für

Rüben soll auf 6 M, der für Rohzucker auf 50 M, der für Melasse auf 6 M für

100 kg erhöht werden, anderenfalls ist es sicher, daß sich die Verhältnisse neuer

dings verschlechtern müssen, und zwar in derzeit noch gar nicht übersehbarem

Maße. Was der Zucker künftig kosten wird, spielt hierbei gar keine maßgebende

Rolle, denn auch jetzt würde jeder Verbraucher den höchsten Preis anstandslos

und gerne bezahlen, wenn er überhaupt Zucker erhalten könnte. Die Zucker-

beschaffung bleibt eine der allerwichtigsten wirtschaftlichen Pflichten, und es

muß unter allen Umständen vermieden werden, daß außer der Knappheit an

Eiweiß und Fett auch noch eine solche an Zucker eintritt! 2

Zukunft der Rübenzuckerindustrie in Frankreich. Dureau.

Verf. erörtert die voraussichtliche Lage der französischen Industrie nach

dem Kriege, sowohl jener der jetzigen Feinde wie Verbündeten gegen-

über, und vermißt mit Bedauern eine bestimmte Stellungnahme der

Fabrikanten gegenüber den auftauchenden schwierigen Problemen ; er

selbst strebt anscheinend ein Schutzzollsystem an, das zwar ein starres

sein soll, aber kein prohibitives, damit die Industrie einerseits alle Vor-

teile des Abschlusses durch hohe Zölle genießen könne, anderseits

aber auch im Stande bleibe, sich im Bedarfsfalle ausländische Zucker

für ihre Zwecke nutzbar zu machen. (Wie Beides gleichzeitig zu er-

reichen ist, wird zunächst noch nicht entwickelt.) (Journ. fabr. sucre

1916, Bd. 57,S. 21.)

Verf. scheint nicht minder von Mißtrauen gegen die Alliierten, namentlich

gegen England, erfüllt zu sein, wie von Haß gegen die Mittelmächte. Ersterem

gibt er nur sehr verblümt Ausdruck, in Letzterem hat er aber jedes verzeihliche

Maß verloren; schreibt er doch in der nämlichen Nummer, mitten unter allerlei

vermischten Nachrichten über Zucker, einen Bericht über das bekannte Gespräch

des Kronprinzen mit einem amerikanischen Journalisten, und beschließt ihn mit

den Worten: „Der Kronprinz ist eben die richtige Verkörperung der deutschen

Rasse: Unverschämt, großtuerisch, tierisch- wild in guten Zeiten, aber unterwürfig,

verzagt, kriechend in schlechten." Derlei Auslassungen in einem Blatte, dessen

Begründer, Dureau sen. , ein Vorbild französischer Feinheit, war, und das über

ein halbes Jahrhundert für ein wissenschaftliches und besonders vornehmes zu

gelten wünschte und galt, sind doch nur mehr pathologisch zu erklären !

und empfiehlt, deren Isolierung und Züchtung zu versuchen. (Österr.-

ungar. Ztschr. Zuckerind. 1916, Bd. 45, S. 347.)

Den nämlichen Gegenstand erörtern in ausführlicher Weise auch Wohryzek

sowie Gröger. ') Nach Ersterem handelt es sich um Zersetzungen nicht oder

schlecht eingemieteter Rüben infolge besonderer klimatischer Ereignisse, und um

Zersetzungsprodukte des Rübenmarkes, die kolloidal in Lösung gehen; nach

Letzterem kommen außer diesen auch noch die großen Mengen des Invertzuckers

und seiner Abbauprodukte in Frage. Eine Verarbeitung derartig verdorbener

Rüben auf Zucker ist überhaupt nicht oder doch nicht mit Vorteil möglich; man

tut daher am besten, die Schnitzel gleich zu trocknen oder nur eine Art Dicksaft

herzustellen und ihn zu Alkohol zu vergären. Zu diesem Schlusse gelangt, auf

Grund seiner eigenen praktischen Erfahrungen, auch J. Wolf.³)
2

Schleimfäule der Zuckerrüben. VI. Staněk. Im südlichen

Mähren haben sich im Vorjahre sehr große Mengen geernteter Rüben

infolge Erfrierens und Auftauens, längerer Überschwemmung der Haufen,

usw., weitgehend, ja zuweilen fast völlig zersetzt : sie waren, je nach

dem Grade der Zersetzung, mehr oder weniger weich , dunkel , und

schleimig, enthielten nur mehr 10-14 , in einigen Fällen sogar nur

mehr 1-3% Rohrzucker, neben viel Invertzucker, und 1-4% eines

dicken, schäumenden , weder durch Kalk, noch durch Bleiessig, wohl

aber durch Alkohol fällbaren Schleimes, der alle Lösungen (im Kleinen

wie im Großen) trüb, zäh, und unfiltrierbar machte. Eine Verarbeitung

dieser Rüben auf Zucker erwies sich als unmöglich, es gelang jedoch,

den Diffusionssaft zu einem dunklen, melassenähnlichen Sirup einzu-

dicken, der auf Alkohol verarbeitet werden konnte. (Böhm. Ztschr.

Zuckerind. 1916, Bd. 41 , S. 75.) 2

_
Schleimbildung an der Zuckerrübe. Radlberger. Verf. be-

spricht diese in der letzten Kampagne in großem Umfange aufgetretene

Erscheinung, hält den Schleim für das Erzeugnis bestimmter Mikroben

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 374.

Die isomeren Tetracetate der Xylose und Beobachtungen be-

züglich der Acetate von Melibiose, Trehalose und Sucrose. S.

Hudson und M. Johnson. (Journ . Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37,

S. 2748-2753.) pu

Darstellung von Melibiose. S. Hudson u. S. Harding. (Journ.

Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 2734-2736.) pu

Die Bestimmung der Raffinose durch enzymatische Hydrolyse.

S. Hudson und S. Harding. (Journ . Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37,

S. 2193-2198.) pu

Bestimmungen mittels der Kupfermethode. H. Pellet. Weitere

Versuche ergaben die Genauigkeit des PELLETschen Verfahrens der Er-

wärmung auf nur 63-65 ° C. durch 10 Min. , das auch MAQUENNE als

bewährt bezeichnet ; bei Pentasen muß man aber 35-40 Min. er-

wärmen, denn in 10 Min. erhält man nur etwa 75 % des gesamten

Kupferoxyduls. (Bull. Ass. Chim. 1916, Bd. 33, S. 201 , 205, 272.)

Ausführlich erörtert Verf. auch die letzten Arbeiten Maquennes über Be-

stimmung von reduzierendem Zucker neben Rohrzucker, Einfluß der Temperaturen

und Volumenverhältnisse usw., 3) doch vermißt man die Bemerkung, daß sie so

gut wie nichts irgend Neues enthalten,

Bestimmung von Raffinose neben Rohrzucker. H. Pellet.

In allen Lösungen, auch in den aus Melassen bereiteten, wenn sie nur

völlig frei von Blei sind, ist diese Bestimmung möglich, indem man

mit einer Ober- und einer Unterhefe invertiert (nicht vergärt), und

die Raffinose aus der Differenz der Drehungen berechnet; wegen der

Langsamkeit der Inversion sind aber bei 22-25 ° C. bis 100 Std .

nötig, und eine weitere Kontrolle nach 24 Std. darf keine Veränderung

2mehr zeigen. (Bull. Ass. Chim. 1916, Bd. 33, S. 199 u. 255.)

-
Bemerkungen zur Invertin-Anwendung. H. Pellet. Die Vor-

schrift von DAVIS gibt ein sehr kräftiges und haltbares Invertin, das

man am besten bei 55° C. zur Einwirkung bringt; um jede Gärung

auszuschließen, setzt man einige Tropfen Toluol zu oder sättigt mit

Thymol. Beide Ziele auf einmal erreicht man durch Anwendung des

vom Verf. mittels Natriumsalicylates bereiteten Invertins, dessen Vorteile

seither auch SIDERSKY4) bestätigt hat. (Bull. Ass. Chim. 1916, Bd. 33, S. 215.)

Verf. bespricht auch die Durieuxsche sog. „ Thermoregeneration" des In-

vertins, und schließt sich der Erklärung von Bertrand und Rosenblatt an,

der gemäß ein Teil des Enzyms anfänglich durch das Coagulum eingeschlossen

und vor der Einwirkung der Hitze geschützt wird.³) 2

Gegenwart von Invertin in manchen Kolonialzuckern. H. Pellet.

Die entsprechende Beobachtung von MAQUENNE ist zutreffend, seine

Erklärung aber irrtümlich, denn das Invertin kann unmöglich aus dem

Rohrsafte stammen, sondern wird von den Mikroben ausgeschieden, die

im fertigen Rohzucker bekanntlich massenhaft -vorhanden sind, namentlich

nach längerem Aufbewahren. (Bull. Ass. Chim.1916, Bd . 33, S. 200 u. 263.) λ

Löslichkeit von Calciumsulfit in Wasser und Zuckerlösungen.

T. van der Linden. Verf. bespricht die vorliegende Literatur, und

erörtert dann seine eigenen Bestimmungen: Bei 30, 40, 50, bis 100 ° C.

lösen sich mg CaSO3 + 2 H2O in 11 Wasser : 64, 63, 57, 61 , 45, 31 ,

27, 11 ; in 11 15% iger Zuckerlösung 103, 83, 73, 80, 56, 41 , 36, 41 ;

in 11 dieser Lösung nebst 1,5% Invertzucker 104, 81 , 85, 71 , 60, 47,

40, 29. Ist zugleich Gips im Überschusse zugegen, so betragen die

Löslichkeiten in diesen drei Flüssigkeiten : 31 , 29, 25, 19, 12, 9, 8, 6 ;

35, 32, 22, 16, 21 , 17, 20, 21 ; 32, 27, 22, 20, 16, 19, 19, 23. Die nur

geringe Löslichkeit in Wasser wird also durch die Zucker erhöht, durch

Gips stark erniedrigt. (D. Zuckerind. 1916, Bd. 41 , S. 815.) 2

Praktische Brauchbarkeit von Ausbeuteformeln. Wohryzek.

Verf. knüpft an die Frage an, ob Nacherzeugnisse besser aufzulösen oder

zu verkaufen sind, und zeigt, daß sie allgemein nicht zu lösen ist, da

die üblichen Formeln nur die chemischen, nicht aber die physikalischen

Umstände berücksichtigen, außerdem aber auch noch örtliche und kauf-

1) Osterr.-ungar. Ztschr. Zuckerind. 1916, Bd. 45, S. 348 u. 360.

Ebenda S. 364. 3) Bull. Ass . Chim. 1916, Bd. 33, S. 206, 267.

Bull. Ass . Chim. 1916, Bd. 33, S. 213. 5) Ebenda S. 217.
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männische Bedingung en mitsprechen. Die Formel SUCHOMEL -HULLA

ist an sich streng richtig, um aber praktisch zutreffende Berechnungen zu

ermöglichen, bedarf sie der Korrektur durch Erfahrungs-Koeffizienten,

die jedermann auf vergleichendem Wege festzustellen hat. (D. Zuckerind.

1916, Bd. 41 , S. 803.)

―

Mit Recht hebt Verf. hervor, daß viele „Praktiker die Wichtigkeit des

Rechnens nicht einmal kennen, geschweige denn wissen, wie solche Rechnungen

aufzustellen sind. Ref. hat seit Jahrzehnten auf diesen Punkt immer wieder

hingewiesen, leider vergeblich (s. die unmöglichen Ausbeuten, die selbst die

Geschäftsberichte brachten, die Anwendung sog. „nutzbringender" Verfahren, in

Wahrheit schädigender Schmierverfahren, die Ausstellung empfehlender Zeugnisse

über allerlei „geheime“ Methoden und Zusätze usw.). Die Zeiten waren eben

zu günstige!
2

Zuckerbestimmung im Kondenswasser mit a-Naphthol. H Pellet.

(Int. Sug. Journ. 1916, Bd. 18 , S. 466.)

Nichts Neues.

Vorschriften für die chemische Kontrolle der Zuckerfabriken

in Hawaii. (Int. Sug. Journ. 1916, Bd. 18, S. 468.) 2

Kontrolle der Zucker-Kocharbeit. Murakami. Verf. bespricht

den Einfluß größerer Mengen Nichtzucker auf die Krystallisation des

Zuckers, und auf die Höhe jenes Wassergehaltes in der fertigen Füll-

masse , der die beste Ausbeute ermöglicht. (Int. Sug. Journ. 1916,

Bd. 18, S. 464.) 2

Rübenentladung mit Druckwasser nach Fölsche. Klietz.

Dieses Verfahren hat sich auch weiterhin bestens bewährt, und die

einzige Schwierigkeit , die aber keineswegs unüberwindlich ist, besteht

in der Probenahme zur Feststellung der sogen. Schmutzprozente. (D.

Zuckerind. 1916, Bd. 41 , S. 821.) 2

Lade- und Transport -Vorrichtungen einer Raffinerie in New-

Orleans. Phul. (Int. Sug. Journ. 1916, Bd. 18, S. 459.) 2

Über Druckluftpumpen (Kompressoren) in Zuckerfabriken.

B. Block. Erörterung einiger Mängel im Betriebe , und der Mittel

zur Abhilfe. (Centralbl. Zuckerind. 1916, Bd. 25, S. 134.)

-

2

•

schraubens und s¹ werden gelöst und der Befestigungsteil d² wird

abgenommen, wodurch ein freier Zugang zum Herausnehmen der

Filterelemente geschaffen ist, während das Traggerüst b, c, d in seiner

starren Form und seiner Lage im Filterbehälter unverändert bleibt. Das

Traggerüst besteht im einzelnen aus den gegenüberliegenden Stirnplatten

b und b¹ auf den Hohlwellen c und c¹ und aus Befestigungsteilen d¹—d¹,

durch welche die Stirnplatten b und b¹ fest miteinander verbunden

werden. Zwischen diesen beiden Stirnplatten und den Befestigungsteilen

befinden sich die einzelnen Filterelemente, welche nach Lösen zweier

Druckschrauben s und s¹ und nach dem Herausnehmen des Befestigungs-

teiles de ohne weiteres in das Traggerüst hineingebracht und heraus-

genommen werden können. Der Abschluß der Filterbeutel auf den

Filterelementen wird durch eine Preßschiene g und Schrauben h-h³

bewirkt. (D. R. P. 294310 vom 30. Januar 1916, Zus. zu Pat. 291316.¹) i

Zuckerindustrie in Polen. (Centralbl. Zuckerind. 1916, Bd. 25, S. 94.) 2

Die Rübenzuckerindustrie in Kanada. Michael Potuliet.

ks
(Journ. Soc. Chem. Ind. 1916, Bd. 35, S. 443–444.)

-

Filtration des Scheidesaftes in Kolonialzuckerfabriken. Guerrero.

Verf. berichtet, daß er in einer Anzahl brasilianischer Fabriken diese

lange angestrebte Aufgabe mit bestem Erfolge gelöst hat, und zwar

durch Verrühren des Scheidesaftes mit einer kleinen Menge seiner

>Phosphogelose<; der Saft läßt sich dann, wie Rübensaft, sicher, leicht

und bei geringem Drucke durch Pressen filtrieren, und man behält

festen, gut auslaugbaren Schlamm zurück. (Journ. fabr. sucre 1916,

Bd. 57, S. 21.)

Falls sich dies bestätigt, wäre unleugbar ein sehr bedeutender Fortschritt

und eine große Vereinfachung des Betriebes erzielt; Versuche in Java sollen

2
ebenfalls zu erfreulichen Ergebnissen geführt haben.

Filtration des Scheidesaftes in Kolonialzuckerfabriken. Fribourg.

In Fortsetzung seiner früheren, in Brasilien unternommenen Versuche

hat Verf. eine völlige Lösung dieser Frage ermittelt ; sein Verfahren be-

steht darin, daß man auf 1000 1 Rohsaft 3-4 kg, bei sehr niedriger

Reinheit auch 4-5 kg eines Gemenges zusetzt, das aus 1 T. unlöslichem

Leistungen der Zuckerkochpfannen. Coxon. (Int. Sug. Journ. Bicalciumphosphat (CaO . P2O5 +5 H2O) und 2 T. Kieselgur besteht,

1916, Bd. 18, S. 454.) ·2

Verchau.Auflösen oder Verkaufen der Nacherzeugnisse.

(Centralbl. Zuckerind. 1916, Bd. 25, S. 73.) 2

Heben und Entschäumen von Füllmassen durch Luftleere.

Karlik. (Böhm. Ztschr. Zuckerind. 1916, Bd. 41 , S. 87.)

EinfacherApparat zur ununterbrochenen selbsttätigen Saturation.

Paulik. (Böhm. Ztschr. Zuckerind. 1916, Bd. 41 , S. 84.)

------

2

2

Entfärbungspulver verschiedener Herkunft. H. Pellet. Eine

ganze Anzahl solcher Pulver entfärbte je nach den Umständen in

sehr wechselndem Grade, und absorbierte auch sehr verschiedene Mengen

Zucker; letzterer Übelstand vermindert sich erheblich in mit Bleiessig

geklärten Lösungen, dafür läßt in solchen aber auch die Wirkung ganz

bedeutend nach. (Bull. Ass. Chim. 1916, Bd. 33, S. 220.) 2

-

Filterpresse, insbesondere zum Filtrieren von Zuckersäften u . dgl.

Ernst Lehne, Klein -Wanzleben. Die zu filtrierende Flüssigkeit wird

durch einen Stutzen n in den Filterbehälter a geleitet und gelangt durch

die Filterbeutel und die Siebböden der Filterelemente und durch einen

Abflußstutzen k in den gemeinsamen Abflußkanal e, um von hier durch

die hohle Stirnplatte b und den Hohlzapfen c als Filtrat in die Abfluß-

rinne o zu gelangen. Sobald das Filter erschöpft ist und die Abführung

a

der Filterrückstände sowie das Waschen der Filter erfolgen soll, wird

das Eintrittsrohr n geschlossen und die noch im Filterbehälter befind-

liche Flüssigkeit in üblicher Weise durch einen Stutzen p abgelassen.

Sodann füllt man den Filterbehälter bis an den Ablaufstutzen q mit heißem

Wasser und setzt gleichzeitig die Achse cc¹ durch einen Antrieb r in

Bewegung. Man läßt die Filterelemente so lange in dem heißen Wasser

sich bewegen, bis sie von den anhaftenden Filterrückständen befreit

sind. Falls eine Erneuerung der Filterbeutel stattfinden soll, wird der

und dieses mit dem Rohsafte, unter gleichzeitiger Behandlung mit

Schwefligsäure, tüchtig verrührt ; nach einigen Minuten kann der gesamte

heiße Saft durch Filterpressen gedrückt werden, und wenn man auf je

100 t Rohr in 24 Std. 25 bis höchstens 50 qm Filterfläche vorsieht,

erhält man, unter Erhöhung der Reinheit um 0,5-1,5 % völlig reine

Säfte und guten festen Schlamm. Mit GUERREROS >>Phosphogelose<

und mit löslichen Calciumphosphaten allein, ohne Kieselgur, ist dieses

Ergebnis nicht oder nur unter sehr erschwerenden Umständen zu er-

reichen, was inzwischen auch GUERRERO selbst eingesehen hat. Die

Versuche werden noch weiter fortgesetzt. (Bull. Ass. Chim. 1916,

Bd. 33, S. 227.)

Auf die Einzelheiten des sehr umfangreichen Aufsatzes (28 S.) kann nur

hingewiesen werden. Die Wichtigkeit der „Scheidung in Bewegung“, d. h. des

ausgiebigen Verrührens von Saft und Scheidemittel, ist auch in der Rübenzucker-

industrie nicht unbekannt ; in vielen österreichischen Fabriken findet man daher

seit Jahrzehnten besondere „Malasceure“ zum Rühren des gekalkten heißen Roh-

saftes vor der Saturation, während es einer der größten Fehler in deutschen

Fabriken war und ist, dem Kalk weder Raum noch Zeit zu seiner gründlichen

2.Einwirkung zu gewähren.

Die Arbeit der Zuckerrohrmühlen. Scard. (Int. Sug. Journ. 1916,

Bd. 18, S. 450.)
2

Elektrischer Betrieb in Rohrzuckerfabriken. N. Deerr. (Int.

Sug. Journ. 1916, Bd. 18, S. 456.)
2

Weißzucker in Portorico. Moore. Wie Verf. mitteilt, gelang

diese Fabrikation ohne besondere Schwierigkeiten zur größten Befriedi-

gung, und soll künftig laufend betrieben werden. (Journ. fabr. sucre

1916, Bd. 57, S. 21.) 2

--

Rohrzuckerfabrikation in Louisiana. Es wird empfohlen, das

oberste Drittel des oft sehr unreifen Rohres gar nicht, oder für sich,

und nur aufSirup zu verarbeiten. (Centralbl. Zuckerind. 1916, Bd. 25, S.136.)

Derartig verfuhren schon die arabischen Zuckerfabrikanten vor fast

1000 Jahren, deren Erfahrungen also nun abermals nutzbar gemacht werden! 1

Über Spaltenbildung bei Stärkekörnern. A. Reuß. Läßt

man Kartoffelstärke in destilliertem Wasser, gesättigter oder ungesättigter

Kochsalzlösung, konzentrierter Rohrzuckerlösung, Glycerin längere Zeit

liegen, dann treten in den einzelnen Körnern eigentümliche Spalten

auf, die verschieden sind nach der Art der betreffenden Flüssigkeit .

Ähnliche Erscheinungen wurden bei Weizen- und Arrowrootstärke

beobachtet. (Ztschr. Unters. Nahr. u . Genußm. 1916, Bd. 32, S. 269). kt

Deckel des Filterbehälters a in üblicher Weise geöffnet, die Druck- ¹) Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 263.
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22. Gärungsgewerbe.*)

-
Brauverfahren. Maria Breker, Odenthal, Kr. Mülheim, Rh.

Die gewonnene Bierwürze wird mit wirksamer Malzpeptase bezw. mit

einer dieses oder ein anderes eiweißabbauendes Enzym in wirksamem

Zustande enthaltenden Substanz unterhalb 65 ° C. zusammengebracht,

um die Eiweißstoffe zu peptonisieren und damit Glutintrübung zu ver-

hindern. (D. R. P. 291219 vom 28. Juni 1907.) Z

Über die naturwissenschaftlichen Grundlagen der Bierbereitung.

H. Ross. (Chem.-Ztg. 1916, S. 193.)

Zeitgemäße Flüssigkeitsbehälter für die Brauindustrie. Werner

Bergs. (Chem. Apparatur 1916, Bd. 3, S. 4-6.)

Dampf oder Elektrizität für Brauereibetriebe? F. Barth. (Ztschr.

Dampfk.- u. Maschinenb. 1916, Bd. 39, S. 41 , 57, 76 und 81.) r

Bericht über die Tätigkeit der Wissenschaftlichen Station für

Brauerei in München im Jahre 1915. H. Will. (Chem.-Ztg. 1916,

S. 148.)

Zur Untersuchung von Trübungen in Branntwein. Daniel.

(Chem.-Ztg. 1915, S. 928.)

Die Spiritus- und Spirituspräparate - Industrie im Jahre 1914

H. Rüdiger. (Chem. Ind. 1915, Bd . 38, S. 533–545.)

Über das schwedische Patent 37 266 der Aktiengesellschaft

Ethyl in Falun , Schweden. W. Kiby. (Chem.- Ztg. 1915, S. 966.)

Entlüftung in neuzeitlichen Mineralwasserapparaten. E. Luh-

mann. (Ztschr. ges. Kohlensäure-Ind. 1916, Bd. 22, S. 3-4.) r

Die Verarbeitung von Kartoffeln in der Hefefabrikation.

Nagel. Verf. empfiehlt 60 % der Einmaischung von Kartoffeln als

Mais berechnet, 15 % Malzkeime , 25% Gerste. Man dämpft 1 Std.

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 223.

-

offen, 20 Min. bei 21/2 at und bläst bei 3 at aus. Beim Kochen ohne

Druckapparate sind Flocken, zerkleinert, am geeignetsten zu verarbeiten,

unter Benutzung von Schwefelsäure, 0,03% der Kartoffeln, beim Vor-

maischen oder schon von 0,015 % beim Dämpfen. Zum Filtrieren bei

Lufthefefabrikation sind vorher in Kochfässern sterilisierte Haferspelzen

zu empfehlen. Beim Beginn sich unansehnlich dunkel färbende Treber

sind durch sauergemachtes Anschwärzwasser und durch höheres Erwärmen

vor Oxydasezerstörung zu schützen. (Brennerei-Ztg. 1916, Nr. 1178.) o

Herstellung haltbarer getrockneter Hefe. H. P. B. Kierulff.

Die Hefe wird mit irgendeinem fettähnlichen Stoff, der in Äther auf-

geschlämmt ist, z. B. Vaseline, gemischt, dann gegebenenfalls im Vakuum

bei etwa 30° C. getrocknet und schließlich hermetisch in Dosen gefüllt.

Hierbei werden die einzelnen Hefezellen von einem Vaselinehäutchen

umgeben und in eine gewisse Starrheit gebracht, wodurch die Hefe

sich mehrere Monate lang frisch erhalten kann. (Dän. Pat . 19068 vom

23. September 1913.)
h

Säuerungsverlauf in Essigbildnern nach Janke & Bauer. Wüsten-

feld. Verf. betont, daß die JANKESchen Vorschläge, dem Lattenrost

der Bildner die Form eines Kegelmantels zu geben , wenn man nicht

vorzieht, die Ausflußöffnungen des Spritzrades nach der Mitte des Rades

zu allmählich zu vermehren, Tatsache sind; im Innern des Bildners

ist höhere Wärme, verstärkte Luftzufuhr und Überoxydation nebst Ver-

dunstung, also Säureverlust. (D. Essigind. 1916, Nr. 24, S. 159.)

Nährmittel in Essigfabriken. Wüstenfeld. Verf. betont, daß

der Zusatz von Nährstoffen auf kurze Zeit unterbleiben kann. Abgangs-

produkte, wie Bier, trüber Wein, Hefengärungen, Sauerkohlbrühen, sind

bei 70° C. zu pasteurisieren oder aufzukochen und nötigenfalls mit

gleichen Teilen starken Essigs versetzt zu bewahren und als Zusatz

zum Denaturat (6—10 % ) zu verwerten. Bei Zuckerfrüchten extrahiert

man am besten mit Essig. (D. Essigind. 1916, Nr. 27, S. 181.)

23. Tierische Stoffe. Gerberei. Leimsiederei.")

Verfahren zur stetigen Verarbeitung von Fischen oder Fisch-

abfällen. Friedrich Brinck, Geestemünde. Die zunächst mit den

Gräten möglichst fein zerteilten Fische werden in einem mit Rühr-

und Fortbewegungseinrichtung versehenen doppelwandigen Topf mittels

hochgespannten Dampfes gargekocht, und die gargekochte Masse fällt

dann auf eine Siebschnecke, auf welcher die zerkleinerten Fischmassen

nach ihrem Feinheitsgrade getrennt werden. Dabei fallen der Fischbrei

und das Leimwasser durch die Siebschnecke hindurch auf eine geneigte

Fläche, auf welcher der Brei liegen bleibt, während das Leimwasser

in einen besonderen Topf abfließt. Die auf der Siebschnecke zurück-

bleibenden gröberen Teile werden von der Schnecke zu einem Elevator

befördert und von diesem in Trockenmulden entleert. Aus den mit Ab-

dampf geheizten

Trockenmulden

wird das Mate-

rial, nachdem es

getrocknet ist, zur

völligen Zerklei-

nerung durch

einen Elevator in

eine Kreuzschlag-

mühle befördert,

von da in die

Sichtmühle ge-

bracht und nach

der Sichtung in

Säckegefüllt. Die

Abbildung zeigt

schematisch eine

10

12

2

zur Ausführung des Verfahrens geeignete Einrichtung. Mit 1 und 2

sind die Dämpfgefäße bezeichnet, welche oben die Zerkleinerungsein-

richtungen 3 tragen. In den Gefäßen sind auf Wellen 5 sitzende Rühr-

arme 4 angeordnet, welche mittels Kegelräder 6 und Antriebswelle 7

bewegt werden. Die Dämpfgefäße 1, 2 besitzen doppelte Wände, in

deren Zwischenraum 8 hochgespannter Dampf geleitet wird. Nach

unten enden die Gefäße in zylindrische Entleerungskanäle 9, welche

durch Schnecken 10 abgeschlossen sind. Unterhalb der Dämpfgefäße

befindet sich eine Siebschnecke 11 von etwa 5 m Länge mit auswechsel-

baren Sieben. Darunter liegt eine geneigte Fläche 12, an die sich am

" Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 350.

6

tiefsten Punkte ein Gefäß 13 anschließt. Der Elevator 14 führt zur

Trockenmulde 15. Zur Erzielung von vollständig grätenfreiem Fisch-

mehl wird der auf der geneigten Fläche 12 gesammelte Fischbrei mit

Wasser möglichst fein angerührt, über eine geneigte Mulde einem

feinen Sieb zugeführt und das Fischmehl durch Trocknung der durch.

das Sieb hindurchgegangenen Masse gewonnen. Auf diese Weise soll

man in einem einzigen Arbeitsgange sämtliche wertvollen Bestandteile

der Fische getrennt gewinnen, ohne daß durch den Leim eine Störung

verursacht wird. (D. R. P. 294 489 vom 3. Juni 1914.) i

Über den Nachweis des Gerbstoffes in der Pflanze und über

seine physiologische Bedeutung. C. van Wisselingh. Bei

Spirogyra kommt der Gerbstoff nicht im Protoplasma, sondern in der

Zellflüssigkeit vor ; derselbe verhält sich gegen Reagenzien dem Tannin

sehr ähnlich. Bei der mikrochemischen Untersuchung müssen die

Reagenzien unter ganz bestimmten Bedingungen angewandt werden .

So färbt sich z. B. der Kern mit den Nucleolen dunkelrotviolett, wenn

man die durch Erwärmen in Wasser auf 60° C. abgetötetén Spiro

gyrazellen mit einer Lösung von Jod in Kaliumjodid behandelt.

Kupferacetat und Methylenblau ergaben sehr schlechte Resultate als

Gerbstoffreagenzien. (Pharm. Weekblad 1915, S. 1349.) le'

Verf. läßt-Zur Theorie der Lederbildung. W. Fahrion.

neben der chemischen Reaktion auch physikalisch- chemische und rein

physikalische Vorgänge bei der Gerbung gelten und behauptet, daß

nur der letzte Vorgang der Gerbung, der die Hautfaser endgültig in

Leder überführt, chemischer Art ist. Diese Annahmen lassen auch die

Wasserbeständigkeit des Leders erklären, die nur durch auf chemischem

Wege erfolgte Änderungen der Eigenschaften möglich ist. (Collegium

1915, S. 409.) le

Hebe- und Umhängevorrrichtung für Häute und Leder bei Haut-

und Lederbearbeitungsmaschinen. Maschinenfabrik Moenus Akt.-

Ges. , Frankfurt a. M. Die drehbar aufgehängte Tragleiste für das

Gut hebt oder senkt sich mittels eines Kraftantriebes übereinstimmend

mit der Arbeitsgeschwindigkeit der Maschine. (D. R. P. 294 397 vom

9. November 1915.) i

Leder-Entfleisch- und Abschärfmaschine mit einem band-

förmigen Messer , welches in radialer Richtung von innen nach

außen durch einen Klemmring gegen den Haltering des Messer-

trägers gepreßt wird. Max Thorer, Leipzig- Leutzsch. (D. R. P.

293911 vom 9. Mai 1915.) i



400 1916. Nr. 141/143Chemisch-Technisches Repertorium.

-

27. Faserstoffe. Cellulose. Papier. Plastische Massen.")

Erzeugung einer neuartigen, wollähnlichen Beschaffenheit von

Baumwollgeweben. Heberlein & Co. , Wattwil bei St. Gallen,

Schweiz. Versuche mit dem Verfahren des Hauptpatentes 290 444 ¹)

sollen ergeben haben, daß die wollähnliche Beschaffenheit der Baum-

wollgewebe auch erzielt wird, wenn man das Gewebe mit Schwefel-

säure von 49-51º Bé. behandelt, wäscht und alsdann ohne Spannung

mit Natronlauge mercerisiert und schließlich auswäscht. (D. R. P. 294 571

vom 18. Juli 1914, Zus. zu Pat. 290 444.) i

K

Verfahren zur Bestimmung der Wärmedurchlässigkeit von Ge-

weben. O. Bauer. (Mitt. Kgl. Materialprüfungsamt. 1915, S. 290.) sm

Vorschlag betr. ein Verfahren zur Prüfung der elastischen

Eigenschaften von gesponnenem Polsterhaar. G. Herzog. (Mitt.

Kgl. Materialprüfungsamt. 1915, S. 326.)
sm

Beitrag zur Kenntnis der Festigkeitseigenschaften von Polster-

Roßhaar und über Probeentnahme und Analyse von Polsterhaar-

gespinsten. G.Herzog. (Mitt. Kgl. Materialprüfungsamt. 1915, S. 433.) sm

mann. --

Die in der Textilveredelungsindustrie angewandten Säuren

sowie ihre acidischen und spezifischen Eigenschaften . P. Heer-

Verf. stellte eine Tabelle über die Verhältniszahlen der

acidischen Nutzungseffekte der wichtigsten technischen Säuren und eine

solche der spezifischen Nutzungseigenschaften der Säuren auf. Aus den

beiden Tabellen wird man in der Regel bestimmen können, welche

Säure und in welchen Mengen sie jeweils zu verwenden ist. Das

meiste Unheil an den Textilstoffen richtet die Schwefelsäure infolge ihrer

ätzenden Eigenschaften und ihrer Nichtflüchtigkeit an. Ihr Nachweis

ist durchaus nicht so einfach, wie man allgemein annimmt. Die

Schwierigkeit ist vor allem auf die außerordentliche Säureabsorptions-

fähigkeit der Fasern zurückzuführen. (Mitt. Kgl. Materialprüfungsamt.

1915 , S. 337.) sm

Verfahren zur Herstellung eines Vließes aus zerfasertem

Zellstoff, insbesondere aus einer Zellstoffwatte. Leykam - Josefs-

thal Akt. - Ges . für Papier- und Druck - Industrie , Wien. - Der

trocken zerfaserte Stoff wird durch einen Luftstrom gegen Schläger-

wellen geblasen, von den Schlägern geöffnet und gereinigt, vom Luft-

strome in aufsteigender Richtung durch das Gehäuse des Öffners gegen

bewegte Siebflächen geführt und durch Saugwirkung in der für Textil-

fasern üblichen Art zu einem zusammenhängenden Vließ verdichtet.

(D. R. P. 294 079 vom 3. Februar 1915.) i

Herstellung von Zeugriemen aus mehreren mit einander ver-

bundenen Lagen von pergamentierten Gewebestoffen . Carl Koch-

mann, Charlottenburg. Die aus Geweben pflanzlicher Fäden be-

stehenden Stofflagen werden kurze Zeit mit konzentrierter Schwefel-

säure behandelt und alsdann in noch feuchtem Zustande durch Pressen

ohne Vernähung oder besondere Klebmittel oder Einfügung unbehan-

delter Gewebestreifen vereinigt. Darauf wird die freie Säure durch

Auswaschen in einem stark fließenden Wasserbad und alsdann durch

Wässerung in einem ruhigen Wasserbad vollständig entfernt und der

fertige Zeugriemen getrocknet. Zweckmäßig werden der Schwefelsäure

fein verteilte unlösliche Stoffe, wie Calcium- oder Bariumsulfat , Braun-

stein , Silicate und dergl. zugesetzt, welche während der Behandlung

der Stoffe im Säurebad sich an deren Oberfläche ansetzen , in deren

Poren eindringen und beim Zusammenpressen der Lagen deren Zu-

sammenhalt verstärken sollen. Das Erzeugnis soll sich für alle Zwecke

eignen, für die man Leder verwendet, sich schneiden, stanzen, pressen,

nähen und nageln lassen. Will man Antriebsriemen für Maschinen her-

stellen, so werden die Enden durch übliche Riemenverbindungsmittel

vereinigt. (D. R. P. 294797 vom 9. Juni 1914.)
i

Saugkasten mit gelochter Deckpla'te für Zellstoff-Entwässerungs-,

Papier-, Pappen- und ähnliche Maschinen. Max Mohn, Radeberg i . Sa.

Die gelochte Deckplatte wird bei feststehendem Saugkasten während

des Betriebes quer zur Laufrichtung des Maschinensiebes hin und her

bewegt, damit das Sieb keine Rillen in die Deckplatte einschleift und

das Papier nicht streifig wird. (D. R. P. 294 057 vom 22. April 1915.) i

Zuckerbildung bei Sulfitkochung. Erik Oman. (Chem.-Ztg.

1916, S. 304.)

Vorrichtung zum Entwässern von Papierstoff u. dgl. in Bahnen-

form. Jacob Lengenhager, Schönau bei Leobersdorf in Österreich . ---

Die Entwässerung wird zwischen endlosen umlaufenden Sieben mit die

Stoffbahn seitlich abgrenzenden oder in der Breite in mehrere schmälere

Stoffbahnen trennenden , endlosen, mitlaufenden Begrenzungsbändern

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 351. 1) Ebenda 1916, S. 126.

vorgenommen. Dabei sind die Begrenzungsbänder zwischen den end-

losen umlaufenden Sieben oder Filzen angeordnet und laufen daher

unter dem Druck der auf die Siebe oder Filze wirkenden Preẞvorrichtung

mit. (D. R. P. 294 415 vom 13. Juni 1915.)
i

insbesondere von Sulfit- und Sulfatzellstoffablaugen. Emil Mürbe.

Verfahren und Vorrichtung zum Eindampfen von Abwässern,

B

H

Nach dieser Erfindung soll sich das Eindicken der genannten

Laugen mit erheblich geringeren Kosten bewirken lassen als nach den

bisherigen Verfahren. Das Wesentliche der Erfindung besteht darin,

daß man die Abgase der Betriebskesselanlage vor dem Schornstein oder

hinter den Kesseln absaugt und sie zur Vorwärmung und Sättigung

der Ablaugen verwendet. Dadurch sollen den Ablaugen fast kostenlos

bereits 80-90 %

des in ihnen ent- G.

haltenen Wassers

entzogen werden,

so daß die weitere

Eindickung und

Eintrocknung nur

noch geringe

Kostenverursacht.

Zur Beschleuni-

gung und Ver-

stärkung der Ein-

dickung dient, daß

dieAblauge in den

Vorverdamp-

fungsraum unter

Druck eingeführt

E

H

und dabei durch Zerstäuber aufs Feinste verteilt wird. Die Abbildungen

zeigen die verwandte Vorrichtung im Grundriß und im Längsschnitt.

Die Rauchgase der Betriebskesselanlage A werden mit Hilfe eines Ven-

tilators C vor dem Schornstein B abgesaugt und in den Vorverdampfungs-

raum D der Anlage bei G eingeführt, wo die Ablauge unter dem

Druck einer Pumpe E durch die Zerstäuber F fein verteilt wird. Die

weitere Eindickung erfolgt in den Verdampfern H und I in üblicher

Weise. Die mit Wasserdampf gesättigten Rauchgase entweichen durch

den Schornstein B¹. Das Verfahren soll sich auch für die Ablaugen

der Kaligewinnung und für sonstige einzudickende Abwässer eignen.

(D. R. P. 293 394 vom 21. Januar 1914.)
i

Über schwefelsaure Tonerde und deren Ersatzmittel. Alex.

R. Voraberger. Als Ersatz für schwefelsaure Tonerde werden

Schwefelsäure, Natriumsulfat und Magnesiumsulfat (Kieserit) verwendet.

Vollständig läßt sich die schwefelsaure Tonerde durch diese Mittel nicht

ersetzen, wohl aber zum Teil. Die Schwefelsäure ist am wenigsten

Durch Bisulfatgeeignet, weil sie die Siebe und Filze stark angreift.

und Kieserit läßt sich bei vielen Papiersorten ein Drittel der schwefel-

sauren Tonerde ersetzen. Als einziger Nachteil der Verwendung dieser

Ersatzmittel ist die geringere Farbkraft der zum Tonen verwendeten Farben

zu bemerken. (Zentralbl. Papierind. Österr.-Ungarn 1916, S. 236.) pr

Normalpapiere 1914. W. Herzberg. (Mitteil . K. Materialprüfungs-

amt. 1915, S. 72.)
sm

Normalpapiere 1915. W. Herzberg. (Mitt. Kgl. Materialprüfungs-

amt. 1915, S. 453.)
sm

Die Bestimmung der Fettdichtigkeit von Pergamentersatz- und

Pergamynpapieren. C. Bartsch. (Mitt. Kgl. Materialprüfungsamt.

1915 , S. 441.)

-

sm

Herstellung von Holzstoff für Wand- und Bodenbelag sowie

für Geräte. Johann Julius Braun, Schmalkalden. Man behandelt

gespaltenes Holz mit Wasserdampf und heißer Luft und formt es unter

Druck zu dünnen Platten oder Lagen, wobei man mehrere Stunden

oder länger die Temperatur allmählich zurückgehen läßt. Nachdem

diese dünnen Platten an der Luft oder im Vakuum vorgetrocknet sind,

werden sie unter Verwendung von Zwischenlagen aus Segeltuch, Asbest

oder ähnlichen elastischen Stoffen zu einer stärkeren Schicht verlegt

und von neuem mit Dampf oder heißer Luft behandelt. Ist dies ge-

schehen, so werden die Platten unter starkem Druck auf die gewünschte

Stärke gebracht und während des Druckes langsam abgekühlt. Vor

der ersten Pressung kann man die einzelnen getrockneten Lagen mit

Leinöl, Teer, Terpentin u. dgl. tränken oder damit bestreichen, während

vor der zweiten Pressung die Einzellagen zweckmäßig mit einem Klebe-

mittel bestrichen werden. (D. R. P. 295042 vom 8. August 1915.) i

Verlag der Chemiker-Zeitung Otto v. Halem in Cöthen (Anhalt).
Druck von August Preuß in Cöthen (Anhalt).
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6. Chemie der Pflanzen und Tiere. Agrikulturchemie.")

Über die Anwendung von Trichloressigsäure zum Fällen von

Protein. J. Greenwald. In einer früheren Abhandlung berichtet

KOBER über Trichloressigsäure als ein von GREENWALD zum Fällen

der Blutproteine entdecktes Reagens. Verf. weist diesen Anspruch als

unberechtigt damit zurück, daß Trichloressigsäure seit langer Zeit für

diesen Zweck verwendet wird und von ihm nur in einem besonderen

Falle zum Entfernen der Proteine und Lipine des Blutes verwendet

wurde, um im Filtrat den Nichtprotein-Stickstoff zu bestimmen. (Journ.

Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 2604-2605.) pu

Die nephelometrische Bestimmungvon Purinbasen, einschließlich

Harnsäure, in Harn und Blut. S. Graves und H. Kober. (Journ.

Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 2430-2447.) pu

ww.

~
14. Beleuchtung.

17. Glas. Keramik.

Lichtkatalysatoren wird es aber leicht zersetzt. Aus einer weiteren Harn-

portion konnte auch die Thioindoxylglucuronsäure (CH₂SO . CHзO&K)

vom Schmelzpunkt 200 ° C. isoliert werden. (Biochem. Ztschr. 1916,

Bd. 72, S. 383-391 .) ae

Einfluß von Fichtenharz und Tannin auf den Stickstoffhaushalt

des Bodens und seine physikalischen Eigenschaften. Alfr. Koch

und Alice Oelsner. Wurde in GILTAY-ABERSONScher Nährlösung

die Citronensäure oder in RAULIN Scher der Zucker durch Kolophonium

ersetzt, dann mit Pferdemist oder Erdauszug geimpft, so war schon

nach einigen Tagen schwache Nitritreaktion als Zeichen beginnender

Reduktion von Nitrat wahrnehmbar. In Erde mit 5 g Kolophonium

und 25 mg Nitrat- Stickstoff auf 100 g Trockensubstanz war das Nitrat

Über die Pankreasreaktion. H. Long und F. Fenger. (Journ. nach 4 Wochen völlig verschwunden, die Menge des Gesamtstickstoffs

Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 2213-2219.) pu

-

Über den hemmenden Einfluß des Quarzlampenlichtes auf die

Blutgerinnung. Walther Hausmann und Ernst Meyerhofer.

Das Plasma eines durch konz. NaCl-Lösung ungerinnbar gemachten

Blutes gerinnt auch nach Quarzquecksilberlampenlicht bei nachherigem

Wasserzusatz nicht, unbestrahlte Kontrollen gerinnen schon nach wenigen

Minuten. Bestrahlung hebt auch die eingeleitete Gerinnung auf. Be-

strahltes Plasma eines durch Zusatz von Kaliumoxalat ungerinnbar ge-

machten Blutes gerinnt nach Zusatz einer Lösung von CaCl2 viel lang-

samer als die unbestrahlten Kontrollen. Klinisch muß eine sehr genaue

Dosierung des ultravioletten Lichtes stattfinden. (Biochem. Ztschr. 1916,

Bd. 72, S. 379-382. )
ae

Das Zusammenwirken von Leber und Milz. Gustav Ebnöther.

(Biochem. Ztschr. 1916, Bd. 72, S. 416-455 .)
ae

Enzyme: Die synthetische und hydrolytische Oxynitrilase. K.

Krieble. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 2205-2213.) pu

Die Einwirkung von Natriumchlorid auf dieWirkung der Invertase.

A. Fales u. M. Nelson. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37 , S. 2769.) pu

Über Esterasen und Lipasen. K. Bournot. (Seifenfabr. 1916,

Bd. 36, S. 202-203.)
r

Zur Kenntnis der Wirkung des Magnesiums auf die Körper-

temperatur. J. Schütz. Während der Magnesiumnarkose hat Verf.

tiefe Senkung der Körpertemperatur beobachtet. Diese Wirkung tritt

bei schlafmachenden Gaben schon vor der narkotischen und lähmenden

ein, überdauert deren Symptome und kann auch durch Gaben hervor-

gerufen werden, die nur Parese, sonst keine erkennbaren Narkose-

symptome bedingen. Sie ist also das erste nachweisbare Symptom

der Magnesiumwirkung überhaupt. Die Intensität des Temperaturabfalls

scheint in einem gewissen Verhältnis zur Intensität der folgenden

Lähmungserscheinungen zu stehen. Calcium verhindert die Tem-

peraturerniedrigung durch Magnesium nicht , es scheint eher eine

Summierung der thermischen Wirkungen beider einzutreten; dabei

traten trotz tiefer Temperatursenkung weder Narkose noch Lähmung

auf. Bei Kombination von Magnesium und Tetrahydronaphthylamin

überwiegt die narkotische Wirkung jenes die erregende des zweiten

auf das Wärmezentrum. (Arch. experiment. Pathol. u. Pharmakol. 1916,

Bd. 79, S. 285.)

--

sp

Verhalten des 3-Oxythionaphthens (Thioindoxyls) im Orga-

Nachnismus und über das Thioindican. Erwin Schwenk.

Verfütterung von Oxythionaphthen, gelöst in Olivenöl, an Kaninchen

wurde aus dem Harn Thioindican isoliert; zum Vergleich wurde das.

Thioindican synthetisch aus dem 3- Oxythionaphthen nach der VERLEYschen

Chlorsulfonsäuremethode dargestellt. Thioindican gleicht sehr dem

Harnindican. Es krystallisiert in viereckigen, silberglänzenden, weißen

Blättchen. Bei 180 ° C. färbt es sich rot und schmilzt unscharf bei

225º C. Thioindican ist gegen Licht beständig, bei Gegenwart von

*) Vergl. Chem .-Ztg. Repert. 1916, S. 378.

dabei nur wenig gesunken. Das gleiche war der Fall, wenn dem

Boden Tannin zugesetzt war. Als Hauptorganismus, der Tannin unter

Beanspruchung von Nitrat und Ammoniumsulfat zu verzehren vermag,

wurde Aspergillus niger erkannt, der im Boden unerwartet stark ver-

breitet ist und daraus in Gegenwart von Tannin leicht gezüchtet werden

kann. Er verwertet nicht nur den Zuckeranteil des Tannins, sondern

auch die Gallussäure. Oxalsäure wird dabei nicht gebildet. Tannin

beeinflußt auch die physikalischen Eigenschaften des Bodens. Es färbt

ihn dunkel unter Bildung eines löslichen braunschwarzen Körpers ;

dabei ist ein in Wasser nicht löslicher Bodenbestandteil beteiligt, nicht

aber dessen Eisengehalt. Ferner erhöht Tannin die Fähigkeit des

Bodens, Wasser festzuhalten , und macht ihn hart; diese Wirkungen

beruhen vielleicht auf der Fällung von Bodenkolloiden und dürften

mit der bekannten stopfenden Wirkung im Darm in Analogie zu bringen

sein. (Zentralbl. Bakteriol. 1916, [ II ] , Bd. 45, S. 107.) sp

Aminosäure, Bodenstickstoff und die chemischen Gruppen der

Aminosäuren im hydrolys erten Boden und ihre Humussäuren. S.

Potter u. S. Snyder. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 2219.) pu

Die Humussäuren und die Bodenacidität. S. Odén. 29 Seiten.

Gr 8°. 2 M. Verlag für Fachliteratur, Berlin.

Behandlung der Rübensamen. Fallada und Greisenegger. —

Bei eingehender Prüfung der verschiedenen vorgeschlagenen Verfahren

und ihrer Einflüsse ergab sich abermals die Knäuelbeizung nach HILTNER

(mit konzentrierter Schwefelsäure) als das beste und empfehlenswerteste;

seine Wirkung ist sicher, und macht sich auch bei gesunden Samen

durch sehr merkliche Steigerung der Ernten bezahlt. (Österr.- ungar.

Ztschr. Zuckerind. 1916, Bd. 45, S. 336.) 2

Rübenauslese in Frankreich. Schribaux. Verf. empfiehlt vor-

erst die freilich unvollkommenen, doch brauchbaren, längst bekannten

Mittel (nach dem äußeren Ansehen, dem spezif. Gew., u. dgl.) . (Journ .

fabr. sucre 1916, Bd. 57 , S. 21.) 2

Auftreten der Bisamratte in Böhmen. Uzel. (Böhm. Ztschr.

Zuckerind. 1916, Bd. 41 , S. 30.) 2

L. de Waal. (Int. Sug.Behandlung des sog. Ratoon - Rohres.

Journ. 1916, Bd. 18, S. 414.)

--

2

Zuckerrohr-Züchtung. de Villèle. Beim Anpflanzen des Rohres,

tierische Rohrfeinde neu eingeschleppt, weshalb in dieser Hinsicht die

besonders des neu eingeführten , werden nicht selten pflanzliche und

allergrößte Vorsicht am Platze ist. (Journ. fabr. sucre 1916, Bd. 57, S. 21.) 2

-
Beschreibung der Rchrarten. Jeswiet. An Hand sehr schöner,

zum Teil farbiger Abbildungen gibt Verf. eine genaue Beschreibung

verschiedener besonders wichtiger Rohrarten, die seitens der Station Pas-

oeroean (Java) mit Erfolg gezüchtet worden sind. (Sonderabdr. Soera-

baia 1916.) λ

Einige Bestandteile der Wurzel von Brauneria angustifolia. W.

Heyl u. C. Hart. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1915 , Bd. 37, S. 1769.) pu
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13. Brennstoffe. Feuerungen. Öfen. Generatoren. Dampfkessel.")

m

Vom Kesseldampf selbsttätig beeinflußter Feuerungsregler mit

Differentialkolben. Dipl.-Ing. Otto Trenkelbach, Cöln-Klettenberg,

und Heinz Becker, Hannover. - Der Regler des Hauptpatentes 290 292 ¹)

ist hier dahin abgeändert, daß das Zusatzgewicht den Steuerkolben nur

bei dessen Niedergang beeinflußt, beim Aufwärtsgang desselben aber

abgehoben ist. Die Abbildung zeigt den Feuerungsregler mit dem

Steuergehäuse a und

dem Arbeitszylindery in

Ansicht. Der Differen-

tialsteuerkolben im Ge-

häuse a und das festmit

hm verbundene Bela-

tungsgewicht m stehen

hoch, der Arbeitskolben

dagegen ist in seiner

Tieflage. Das Zusatz-

gewicht bist auf das

Belastungsgewichtm ge-

setzt, und der Hebel h

befindet sich in seiner

tiefsten Stellung. Der

Rauchschieber z wird

mittels des Hebels h

durch den Kolben im

Arbeitszylinder y be-

wegt. Das Zusatzgewicht b trägt oben

einen Bügel d mit einem Anschlag e.

In dem Schlitz dieses Bügels bewegt

sich der Hebel h derart, daß beim Niedrig-

stande des Hebels das Zusatzgewicht b

und sein Bügel nicht von ihm berührt

werden. Beim Hochstande des Hebels h

aber hängt das Zusatzgewicht b mittels

des Anschlags e auf dem Hebel h, und

zwar so hoch, daß der hochgehende

Steuerkolben durch das Zusatzgewicht b

in seiner Bewegung nicht gehindert wird.

Bei niedrigem Druck im Dampferzeuger

steht der Differentialsteuerkolben mit dem Belastungsgewicht m tief, der

Arbeitskolben im Zylinder y aber hoch; das Zusatzgewicht b ist also

vom Belastungsgewicht m abgehoben. Steigt aber der Druck im Kessel,

so wird der Steuerkolben mit dem Belastungsgewicht m sich heben,

der Arbeitskolben mit dem Hebel h und dem auf diesem ruhenden

Zusatzgewicht b sich aber so tief senken, bis das Zusatzgewicht b auf

dem Gewicht m ruht. Fällt der Druck im Kessel wieder, so können

sich das Gewicht m und das Zusatzgewicht b ungehindert in ihre tiefste

Stellung bewegen, worauf alsdann der Arbeitskolben im Zylinder y sich

wieder hebt und das Zusatzgewicht mitnimmt. (D. R. P. 294 579 vom

10. Mai 1914, Zus. zu Pat. 290 292.)

—

i

Vorrichtung zur Beseitigung der Flugasche in Feuerungsanlagen

Bernard Gentrup, Halle a. S. Die Erfindung beruht in der Ver-

bindung der Steuerung eines Drehklappen - Rauchschiebers mit den

Bodenverschlüssen der unterhalb der Kanalsohle liegenden Ablageräume

für die Asche. Die auf mechanischem, magnetischem oder

elektrischem Wege wirkende Verbindung ist derart zwang-

läufig , daß die Bodenverschlüsse sich öffnen , wenn der

Drehklappen- Rauchschieber geschlossen ist, und geschlossen

sind, wenn sich der Drehklappen-Rauchschieber öffnet. Es

kann sich daher niemals eine größere Aschenmenge an

sammeln. In der schematischen

Abbildung einer Feuerungs-

anlage schließt der Drehklappen-

Rauchschieber a den Rauch-

kanal b ab und wird durch den

Regler c gesteuert. Unterhalb

der Kanalsohle sind trichterför-

mige Auffangräume d für die

Asche vorgesehen, deren Bodenverschlüsse e mit dem Drehklappen-

Rauchschieber oder dem Regler derart zwangläufig gekuppelt sind,

daß die Bodenverschlüsse dieser Aschenräume sich zwecks Entleerung

selbsttätig öffnen , wenn der Rauchschieber geschlossen ist und um-

gekehrt. (D. R. P. 294714 vom 10. September 1915.) i

Koksfeuerung für Gaserzeuger mit rechteckiger Kammer-

grundfläche, rechteckiger Einschüttöffnung und Unterwindgebläse.

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 394. ') Ebenda 1916, S. 98.

9.

Deutsche Evaporator- Gesellschaft m. b. H. - Bei den bisherigen

Gaserzeugern dieser Art soll nur Grobkoks als Unterfeuerung ver-

wendet werden können, so daß der aus der Retorte kommende Koks

zunächst mittels besonderer Einrichtungen sortiert werden muß. Nach

vorliegender Erfindung soll man den aus der Retorte kommenden Koks

ohne vorherige Sortierung als Unterfeuerung im Gaserzeuger verwenden

können. Entsprechend der Lagerung des Brennstoffes kann der Druck

der Dampfstrahlen in den einzelnen Kammern verändert und dem-

entsprechend der Grad der Verbrennung des Brennstoffes geregelt

werden. Die Feuerung besteht aus dem Rostkasten 1, welcher nach

unten zu einem Wasserkasten 2 ausgebildet ist, dessen einzelne Kammern

je durch einen durch eine Tür 3 verschlossenen Stutzen 4 entleert werden

können. In jeder einzelnen Kammer des Rostkastens ist ein Saugrohr 5

10

11 3

1

3

2

und eine Düse 6 vorgesehen, durch welche ein Dampfluftgemisch unter

den Rost geblasen wird, welches durch düsenartige Offnungen 8 in

den Roststäben 7 in die Koksäule gelangt. Die Luft wird durch einen

Kasten 9 angesaugt, dessen Eintrittsöffnung 10 durch einen Schieber 11

eingestellt werden kann. Die Düsen 6 besitzen je eine Regelungsnadel,

mittels deren sie auf jede gewünschte Durchflußmenge einges ellt werden

können. Um die Düsen ist je ein Hohlkörper 17 angebracht, in

welchem Luft mit großer Geschwindigkeit angesaugt wird, die dann

ihrerseits Luft durch das Saugrohr 5 nachsaugt. Da der kleinkörnige

Brennstoff in meterhoher Schüttung in der Mitte liegt (s. Abb. 2), so

muß diesem, um eine gleichmäßige Verbrennung zu erzielen, im An-

fang ein stärkeres Dampfluftgemisch zugeführt werden als dem an den

Seiten hohlliegenden grobstückigen Koks, was durch entsprechende

Einstellung der Düsen leicht erreicht werden kann. (D. R. P. 294615

vom 28. Oktober 1913.) i

Vorwärmer mit mehreren aufeinanderfolgenden Verteilungs-

kammern für Flüssigkeiten mit veränderlichem Zähigkeitsgrad, z. B.

für schwerflüssige Brennstoffe. Alois Kleinschmidt, Breslau. -

Fig. 1 zeigt einen Längsschnitt durch den Vorwärmer, Fig. 2 die An

ordnung der Verteilungskammern in den beiden Deckeln des Vorwärmers

und der von diesen Kammern ausgehenden Rohre. Das zur Aufnahme

der Rohre dienende Gehäuse a des Vorwärmers besitzt an den Enden

Stirnflächen d, e, in

welche die Rohre v ein-

gesetzt sind, welche in

die einzelnen Vertei-

lungskammernl , m ,n...

der Deckel b, c aus-

münden. Der Zufluß

der vorzuwärmenden

Flüssigkeit erfolgt durch

den Stutzen h, worauf

sie der Reihe nach durch

die durch die Rohre v

verbundenen Kammern

Fix 1

Fig. 2.

O

00000

:000

l, m, n . . . . fließt, um schließlich nach genügender Erwärmung

durch die Kammer u und den Stutzen i auszutreten. Das Heizmittel,

z. B. Dampf, tritt durch den Stutzen f in das Gehäuse ein und durch

den Stutzen g aus. Die die einzelnen Kammern verbindenden Rohre r

sind derart verteilt, daß ihre Anzahl in der Strömungsrichtung der vor-

zuwärmenden Flüssigkeit allmählich abnimmt. Von der Kammer /

gehen beispielsweise zur Kammer m 17 Rohre, von dieser zur gegen-

überliegenden Kammer n 13 Rohre, von der Kammer n zur Kammer o

12 Rohre usw., schließlich von der Kammer t zur letzten Kammer u

nur 6 Rohre. (D. R. P. 294578 vom 23. Juni 1914.)
i

Vorwärmer für Wasser in Röhren, welche im Heizgasabzug

eines Dampfkessels angeordnet sind. Heinrich Gahler, Erfurt. —

Dem unmittelbar von den Abgasen vorgeheizten Röhrenvorwärmer ist

ein für mittelbare Vorbeheizung dienendes Schlangenrohr mit kreisender

Flüssigkeit vorgeschaltet. (D. R. P. 294 483 vom 11. April 1915.) i
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14. Beleuchtung. Heizung.
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Vorrichtung zur Herstellung von Metalldrähten, -fäden oder

-bändern für Beleuchtungszwecke. Julius Pintsch Akt.- Ges.

Bei weiterer Ausbildung des Verfahrens des Hauptpatentes 291994¹) hat

sich herausgestellt, daß man die Vorrichtung zweckmäßig derart ein-

richtet, daß der Punkt, an welchem der starke Temperatursprung

stattfindet, sich an einer bestimmten Stelle befindet, deren Entfernung

von den Erhitzungs- und Abkühlungsstellen des Drahtes genau be-

messen werden kann. Es hat sich nämlich gezeigt, daß die

Überführung in ein einziges Krystallindividuum am besten gelingt,

wenn die Temperatur des zu

behandelndenDrahtes sehrall-

mählich ansteigt, dann plötz-

lich in eine Zone höchster Er-

hitzung gelangt und schließ-

lich rasch sinkt. Bei der

schematisch dargestelltenVor-

richtung sind P1, P2 und P3

Metallplatten, welche in der

Mitte mit feinen Durchboh-

rungen versehen sind, die mit

Quecksilber gefüllt sind . Diese

Quecksilberkontakte werden

in geeigneterWeise (nicht dar-

gestellt) gekühlt, um die Ver-

dampfung des Quecksilbers

beim Gebrauch der Vor-

richtung zu vermindern. Die

genannten Metallplatten sind durch Glaszylinder G¹ und G2 miteinander

isoliert verbunden. Durch die Bohrung g¹ kann ein indifferentes Gas

in die erste Kammer geleitet werden, welches durch die Bohrung g2

in die untere Kammer übertritt und bei g³ ausströmt. Die Metallplatten

stehen durch Klemmen mit Stromleitungen in Verbindung. Durch Ver-

mittlung der Quecksilberkontakte I, II und III wird erreicht, daß durch

den Draht d Strom hindurchgeht, welcher ihn auf jede gewünschte

Temperatur erhitzt, und dessen Intensität durch Widerstände W1, W2

und W³ nach Belieben geändert werden kann. Die Entfernung der

mit den Polen a und b verbundenen Heizspirale S von den beiden

Quecksilberkontakten II und III ist derart zu wählen, daß sie von der

Bodenplatte P³ geringer ist als von der oberen Platte P2, da hierdurch

eine raschere Abkühlung des Drahtes von dem Punkte höchster Er-

hitzung auf eine niedrigere Temperatur nach der Platte P3 hin infolge

der näherliegenden abkühlenden Teile eintritt. (D. R. P. 293 235 vom

23. Dezember 1913, Zus. zu Pat. 291994.)
i

α
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Vorrichtung zur Herstellung von Metalldrähten , -fäden oder

-bändern für Glühlichtzwecke. Ju-

lius Pintsch, A.-G. (Vergleiche

vorstehendes Referat.) Die Vor-

richtung des Hauptpatents 291994¹)

ist hier dahin abgeändert, daß eine

auf einen Kegelmantel aufgewundene

Vorheizspirale S₁ Anwendung findet,

deren Windungen nach der Kegel-

spitze zu in immer enger werdenden

Abständen angeordnet sind. Der

Punkt höchster Erhitzung des Drahtes

D, in welchem die Überführung in

einen einzigen Krystall erfolgt , be-

steht aus einer besonderen , von der

kegelförmigen Vo: heizspirale S₁ un-

abhängigen kurzen Heizquelle S2.

Die von der Heizspirale auf den hin-

durchgezogenen Draht D ausgestrahl-

te Wärmemenge ist an der Eintritts-

stelle am geringsten und nimmt nach

unten allmählich und gleichmäßig zu,

sodaß jede schädlich wirkende Un-

stetigkeit des Temperaturanstiegs ver-

mieden ist. Bei einem etwaigen

Durchbrennen der dauernd auf höch-

ste Weißglut erhitzten Hauptheizquelle

Se braucht nur dieses kurze Spiralstück ausgewechselt zu werden. (D.

R. P. 293 236 vom 18. März 1914, Zus. zu Pat. 291994.) i

Vorrichtung zur Herstellung von Metalldrähten, -fäden oder

-bändern für Glühfäden. Julius Pintsch Akt.- Ges. - Die Vor-

richtung des D. R. P. 291994 (vergl. vorst. Ref. ) ist dahin abgeändert,

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 369. ¹) Ebenda 1916, S. 210.

Kühlung.")

daß bei Verwendung als Stromkontakte dienender Quecksilberdichtungen

die Stelle, an welcher der in einen Krystall überzuführende Draht aus der

Quecksilberdichtung in den geschlossenen Apparat eintritt, durch einen

Gasstrom abgekühlt wird, um das Auftreten von Lichtbögen an dieser

Stelle zu verhindern. Die Zuführung des Gasstromes geschieht am

zweckmäßigsten in der Weise, daß man das Zuführungsrohr, durch

welches ein inertes oder reduzierendes Gas in den Apparat geleitet

wird, derart verlängert, daß sein Ende in der Nähe der obenbezeich-

neten Stelle des Quecksilberkontaktes mündet. (D.R. P. 293237 v. 9. Juni

1914, Zus. zu Pat. 291994.) i

-

Vorrichtung zur Herstellung von Metalldrähten für Glühlicht.

Julius Pintsch Akt.- Ges. Nach D. R. P. 291994 und seinen Zu-

sätzen (vergl. vorst. Ref.) wird nur ein einzelner Draht durch die Heiz-

quelle geführt. Wie Versuche ergeben haben, kann man, ohne den

Strom der Heizquelle verstärken zu müssen, auch mehrere Drähte gleich-

zeitig hindurchführen . In diesem Falle muß jedoch dafür gesorgt werden,

daß die Drähte an denjenigen Stellen, wo sie der höchsten Temperatur

ausgesetzt sind, sich nicht überdecken oder berühren, da sonst ein

Zusammenfritten oder -schweißen eintreten würde. Man soll nicht nur

eine Vereinfachung des Betriebes, sondern auch eine bedeutende Ersparnis

in der Herstellung des Drahtes erzielen. (D. R. P. 293238 vom 5. Sept.

1914, Zus. zu Pat. 291994.) i

d

Vorrichtung zur Herstellung von Metalldrähten, -fäden oder

-bändern für Beleuchtungszwecke. Julius Pintsch Akt.- Ges. Bei

dem Verfahren des Hauptpatentes 291994 (vergl . vorst. Ref.) hat sich gezeigt,

daß die Art der Temperatu: steigerung eine wesentliche Rolle spielt. An

ein verhältnismäßig dünnwandiges Metallrohrm schließt sich das in Form

einer Kugel, eines Ellipsoids oder dergl. ausgebildete Gefäß n an,

welches aus demselben Stoff wie das Rohr m besteht. In der Ver-

längerung des Rohres m ist an der gegenüberliegenden Seite des Ge-

fäßes n das Rohr m¹ angeordnet, welches bei A durch die Dichtung i

hindurch in das Innere des

Hohlkörpersn hineinreicht.

Die Länge des in das Innere

des Gefäßes n ragenden

Rohrstückes wird verstell-

bar gemacht, um die Ent-

fernung von dem Heiz-

punkt S beliebig regeln

zu können. Die Vorrich-

tung ist bei v¹ und v²

durch Dichtungen abge-

schlossen, welche durch-

bohrt sind, und durch

welche der dem Verfahren

zu unterwerfende Metall-

draht d eingeführt wird.

In dem Hohlraum n ist

zentrisch eine Heizspirale

angebracht, welche bei a

und b mit den Polen einer

Stromquelle inVerbindung

steht, und in welcher durch

Regulieren eines Vorschalt-

widerstandes die ge-

wünschte hohe Strom-

stärke und Temperatur er-

zielt werden kann. Der

Hohlkörper ist in eine

Kammer eingeschlossen,

die aus den Platten P¹ und

α

m

218

G

2

BeiF2 und dem Zylinder G aus durchsichtigem Stoff gebildet ist.

w wird eine wärmeisolierende Schicht angebracht, welche einen kleineren

oder größeren Teil des Rohres m umschließt. Durch die Rohrstutzen g¹

und g² wird ein geeignetes Gas, z. B. Wasserstoff, eingeleitet und ab-

geführt. Erhitzt man die Spirale S auf hellste Weißglut, so wird das

Hohlgefäß durch Strahlung mit erwärmt, welche Wärme zum Teil nach

dem Rohr m abgeleitet wird , so daß die Temperatur von S nach v¹

allmählich und gleichmäßig abnimmt. Die Art des Temperaturgefälles

kann dabei durch Regelung der Größe des Isoliermantels w und der

Wandstärke des Rohres m beliebig geändert werden. Auf dem Wege

zwischen S und v² tritt alsbald nach Erreichung der höchsten Tem-

peratur bei S eine mehr oder weniger starke Abkühlung ein, welche

man durch Verstellen des Rohrstückes A und Regelung von dessen

Wandstärke nach Belieben gestalten kann. (D. R. P. 293045 vom

21. Dezember 1913, Zus. zu Pat. 291994.)
i
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15. Wasser. Abwässer.")

Vorrichtung zum Mischen von Flüssigkeiten, z. B. von Wasser

mit Chlorkalklösung. David Grove G. m. b. H., Charlottenburg.

Die Vorrichtung ist besonders für solche Fälle bestimmt, bei denen

die Menge der benötigten Zusatzflüssigkeit im Verhältnis zur Haupt-

flüssigkeit nur gering ist. Sie besteht zu dem Zwecke aus einem in

der Zuführungsleitung für die Hauptflüssigkeit angeordneten Flüssigkeits-

messer, welcher die Zusatzflüssigkeit durch ein Becherwerk oder ein

anderes der Geschwindigkeit proportional wirkendes Hebe- oder Pump-

werk aus ihrem Behälter hebt und zur Mischung mit der Hauptflüssigkeit

bringt. Beispielsweise sei einer

Wassermenge von 3 cbm in der

Std. eine Chlorkalklösung von

21 auf 1 cbm zuzuführen, und

diese sei durch das Schöpfwerk

30 cm hoch zu heben. Der Nutz-

effekt des Schöpfwerkes und

seines Antriebes sei mit 20 %

angesetzt. Es ergibt sich dann eine

von demWassermesser zu leisten-

de Arbeit von 0,0025 kgm/Sk.

h

b

Eine solche Arbeit kann von

einem gewöhnlichen Flügelradmesser hinreichend genau geleistet werden.

Die Abbildung zeigt ein Ausführungsbeispiel der Vorrichtung. Darin

bezeichnet a die Zuleitung für die Hauptflüssigkeit, b einen Flüssig

keitsmesser, c die Ausflußleitung für die Hauptflüssigkeit, d einen Be-

hälter für die Zusatzflüssigkeit, e eine Welle, welche von dem Flüssig-

keitsmesser angetrieben wird, ƒ ein hierdurch betätigtes Schöpfband,

h einen Mischtrichter, i einen Zwischenbehälter, k dessen Ausfluß. Die

Hauptflüssigkeit wird beim Durchfließen des Flüssigkeitsmessers den

Antrieb der Welle e mit einer der Durchflußgeschwindigkeit proportio-

nalen Geschwindigkeit bewirken und auf diese Weise eine Mischung

der beiden Flüssigkeiten in gleichbleibendem Verhältnis herbeiführen.

Der Zwischenbehälter i mit verengtem Ausfluß verhindert dabei, daß die

Mischung stoßweise erfolgt. (D. R. P. 294525 vom 31. Januar 1915.) i

Reinigen, Klären und Entfärben von Flüssigkeiten. Elektro-

Osmose-Akt.- Ges. (Graf Schwerin- Gesellschaft), Berlin. Das

Verfahren des D. R. P. 2680571) führt in gewissen Fällen nicht zum

Ziel, und zwar anscheinend deshalb, weil die reine elektrolytfreie Kiesel-

säure manche Verunreinigungen nicht adsorbiert. Die reine amorphe

Kieselsäure ist an sich schwach elektronegativ, kann aber bei Adsorption

von Elektrolyten in ihrer Ladungsfähigkeit verändert und, da sie ampho-

teren Charakter zeigt, sogar umgeladen werden. Wenn die verunreini-

genden Bestandteile des Wassers negativer Natur sind, so führt das Ver-

fahren des genannten Patentes nicht zum Ziel, weil die reine Kieselsäure

mit ihrer schwach negativen Ladung nicht im Stande ist, die gleich-

namigen Verunreinigungen zu adsorbieren und damit aus dem Wasser

zu entfernen. Wenn man jedoch die Kieselsäure durch Behandeln mit

Salzsäure nach der positiven Seite umladet, so zeigt sich, daß nunmehr

eine Adsorption der negativen Bestandteile des Wassers an die Kiesel-

säure stattfindet, das Wasser also gereinigt wird. Anderseits kann man

die negative Ladung der amorphen Kieselsäure verstärken und mit dieser

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 391. ¹) Ebenda 1914, S. 8.

so behandelten Kieselsäure Flüssigkeiten reinigen, deren Verunreinigungen

zwar positiver Natur sind, bei denen jedoch die Potentialdifferenz zwischen

der Kieselsäure und den positiven Anteilen nicht groß genug ist, um

eine Adsorption zu gewährleisten. Zur Veränderung der Ladung der

Kieselsäure nach der positiven Seite hin sind im allgemeinen Säuren,

nach der negativen Seite hin Basen geeignet. Die Umladung der

Kieselsäure durch Säuren ist besonders vorteilhaft, wenn es sich darum

handelt, Trinkwasser von Keimen zu befreien. (D. R. P. 294754 vom

11. Juni 1915.)
i

-

Reinigung organische Stoffe enthaltender Abwässer mittels des

elektrischen Stromes unter Zusatz von fällenden Salzen als Elektro-

lyten. Dr.-Ing. Gustav ter Meer und Karl Reubold, Hannover-

Linden. Es handelt sich bei der Reinigung von Abwässern orga-

nischer Herkunft in erster Linie um die Ausfällung der sie verunreini-

genden gelösten Kolloide. Die bisherigen Versuche, diese Stoffe mit

Hilfe des elektrischen Stromes zu beseitigen, hatten nicht immer be-

friedigenden Erfolg, weil in den Kolloiden organischer Herkunft oft

sog. Schutzkolloide auftreten, welche die Ausflockung durch Metall-

hydroxyde verhindern. Die Sole läuft dann unverändert aus der elektro-

lytischen Zelle, ohne daß es zu ihrem Bruch gekommen wäre. Dieser

Zustand kann unvermittelt nach längerem einwandfreiem Betrieb auf-

treten. Die Ausflockung reißt dann plötzlich ab, trotzdem das be-

treffende Metall weiter in Lösung geht. Versuche sollen nun ergeben

haben, daß man zu dauernd befriedigenden Ergebnissen gelangt, wenn

man den Abwässern als Elektrolyt Aluminiumsulfat in einer Menge zu-

setzt, welche etwa einem Drittel bis einem Viertel der zur Ausfällung

der Kolloide benötigten Menge entspricht. Hierdurch sollen die Schutz-

kolloide unschädlich gemacht und eine glatte Ausfällung durch die

Metallhydroxyde veranlaßt werden. Ein Abwasser einer städtischen Klär-

anlage, durch etwas Kalkmilch neutralisiert, wurde unter Zusatz von

10 mg Aluminiumsulfat auf 11 der Elektrolyse unterworfen. Darauf

zeigte sich im Abwasser eine starke flockenartige Ausscheidung von

bräunlicher Farbe, und nach einigem Stehen setzte sich ein starker

Bodensatz ab. Das behandelte Abwasser ließ sich in einem Faltenfilter

leicht filtrieren, die Methylenblauprobe ergab nach 3 Std. keine Ent-

färbung, das Abwasser zeigte keine Fäulnisfähigkeit mehr, und das

Filtrat war völlig klar. (D. R. P. 294957 vom 8. September 1914.) i

Schwimmbalken zum Zusammenziehen der Schwimmschicht

in Absitzräumen von Kläranlagen .

Hermann Bauer, Nürnberg.

Der Schwimmbalken a wird bei seine

Vor- und Rückwärtsbewegung durch

Ausleger b geführt und hierdurch an

Ecken oder Schrägstellen verhindert.

Auch wird die Schwimmschicht seit-

lich geführt und dadurch deren

seitliches Ausschlüpfen vermieden.

Zur Verbesserung der Beweglichkeit

werden die Ausleger b mit Gleit- oder

Kugelrollen c versehen. Die Bewegung

des Streichbalkens geschieht mittels

einer Stange oder einer Schnur. (D. R. P. 294 663 v. 20. April 1915.) i

16. Anorganisch-chemische Industrie. Düngemittel.")

Herstellung von konzentriertem, haltbarem Wasserstoffsuper-

oxyd. Bariumoxyd G. m. b. H. Das nach dem bisherigen Ver-

fahren aus Bariumsuperoxyd hergestellte Wasserstoffsuperoxyd ist wegen

der bei der Herstellung verwendeten verdünnten Säuren stets stark

verdünnt (höchstens 3-4 % ig) und enthält überdies meistens geringe

Mengen der dem Bariumsuperoxyd beigemengten Bestandteile, wie

Kalk, Magnesia, Eisen, Mangan usw. als Verunreinigungen. Nach vor-

liegender Erfindung verwendet man zur Auflösung des Bariumsuper-

oxyds konzentrierte, sirupöse Phosphorsäure. Sowohl trockenes wie

auch hydratisiertes Bariumsuperoxyd soll von konzentrierter Phosphor-

säure vollständig zersetzt werden, wobei ein unlösliches, krystallinisches

Bariumphosphat entsteht, welches alle Verunreinigungen, wie Kalk,

Magnesia, Tonerde, Eisen, Mangan, Kieselsäure u. dgl. , niederreißt. Zu-

gleich entsteht eine konzentrierte Wasserstoffsuperoxydlösung, welche

10-30 % H₂O₂ enthält. Durch vorsichtigen Zusatz von Bariumsuper-

oxyd und gutes Umrühren kann man die Lösung völlig frei von

Phosphorsäure machen. Der krystallinische Niederschlag läßt sich durch

Dekantieren, Nutschen oder Filtrieren leicht von der Lösung trennen

und auswaschen. Infolge der großen Reinheit der Wasserstoffsuperoxyd-

lösung soll sich diese fast ohne Zersetzung durch Eindampfen im

Vakuum weiter konzentrieren lassen. Die beim Auswaschen des

Phosphates erhaltenen Waschwässer kann man zum Ansetzen von neuer

Zersetzungssäure verwenden. Will man die Phosphorsäure wieder-

gewinnen, so behandelt man den Phosphatniederschlag mit Schwefel-

säure und filtriert das entstandene Bariumsulfat von der frei gewordenen

Phosphorsäure ab. Man kann auch Phosphorsäure und Schwefelsäure

gemeinsam zur Zersetzung des Bariumsuperoxyds verwenden. In diesem

Falle zersetzt man erst eine gewisse Menge Bariumsuperoxyd mit

Phosphorsäure und trägt dann in dieses Gemisch unter stetem Um-

rühren abwechselnd Schwefelsäure und Bariumsuperoxyd ein. Beispiels-

weise mischt man 30 1 konzentrierte Phosphorsäure von 1,7 Dichte mit

601 Wasser in einem mit Kühlvorrichtung versehenen Rührbehälter.

In diese Mischung trägt man unter stetem Umrühren 75 kg Barium-

superoxyd mit 87 % BaO2 langsam ein, wobei die Temperatur nicht

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 370. über 50-70° C. steigen darf. Nachdem alles Bariumsuperoxyd ein-
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getragen ist, neutralisiert man sorgfältig, rührt noch einige Zeit und

läßt dann die Mischung auf eine Nutsche laufen. Das Filtrat enthält

16 % H2O2. Die geringe Menge gelösten Bariums fällt man vor oder

nach dem Nutschen durch vorsichtige Zugabe eines Sulfats oder von

Schwefelsäure aus. Die erhaltene von Verunreinigungen freie Lösung

ist sehr haltbar. (D. R. P. 294874 vom 2. Mai 1912.)

-

i

Gleichzeitige Gewinnung technischer Magnesia und eines Fül-

mittels für die Papierfabrikation. Harburger Chemische Werke

Schön & Co. Bei der Gewinnung von Magnesiaerzeugnissen, ins-

besondere der technischen Magnesia, welche als Ersatz für gebrannten

Magnesit dient, geht man bisher von der Magnesiumchloridlauge aus.

Bei diesem Verfahren läßt sich, wenn man von der Magnesiumsulfat-

lauge ausgeht, ein besonders fein gefällter Gips gewinnen, welcher für

die Papierfabrikation und andere technische Zwecke als Ersatz für den

sog. Alabastergips dienen kann. Die Magnesiumsulfatlauge wird zunächst

mittels verdünnter Chlorcalciumlauge umgesetzt; der entstehende Gips-

brei wird abgetrennt, und die gleichfalls entstehende Magnesiumchlorid-

Lösung wird mit gebranntem Dolomit umgesetzt. Der dabei gewonnene

Magnesiaschlamm wird von der Lauge getrennt und weiter verarbeitet.

Mit Hilfe der so entstandenen Chlorcalciumlauge wird dann wieder

Magnesiumsulfatlauge zur Ausfällung von Gips umgesetzt usw. Bei der

Ausführung des Verfahrens ist zu beachten, daß die Umsetzung der

Magnesiumsulfatlauge mittels Chlorcalciumlösung ohne Anwendung von

Wärme unter vorsichtigem Umrühren erfolgen muß, um eine sehr feine

Fällung zu erzielen, wobei man einen mäßigen Überschuß von Chlor-

calciumlauge verwendet, damit eine möglichst sulfatfreie Magnesium-

chloridlauge entsteht. Bei der Umsetzung der erhaltenen Magnesium-

chloridlauge mittels gebrannten Dolomits wird ein mäßiger Überschuß

der ersteren benutzt, um ein kalkfreies Magnesiaerzeugnis zu erhalten .

Statt des gebrannten Dolomits kann auch gebrannter Kalk oder ein

beliebiges Gemisch von Calciumoxyd und Magnesiumoxyd verwendet

werden. Bei der technischen Verwertung des Verfahrens lassen sich

auch mit Vorteil die sulfatreichen Magnesiumchloridlaugen verwerten,

welche bei der Fabrikation der Kalisalze abfallen, ohne daß die sonst

für die Magnesiafabrikation erforderliche Reinigung von Sulfaten nötig

ist. Endlich kann man auch reine Chlormagnesiumlauge als Neben-

crzeugnis gewinnen. (D. R. P. 294 978 vom 1. Dezember 1915.)

wirken läßt, worauf man das Reaktionsprodukt einer Trennung unterwirft.

Es soll dabei eine quantitative Bildung des Ammoniumnitrats erfolgen. Zu-

gleich soll, wenn man bei nicht zu hohen Temperaturen arbeitet, das ge-

samte Alkali in ein verhältnismäßig schwer lösliches Doppelsalz von Alkali-

ammoniumsulfat übergeführt werden, welches eine leichte Abscheidung

und Trennung des Ammoniumnitrats ermöglichen soll. Bei Ausführung

des Verfahrens kann man die Ausgangsstoffe entweder in heißer, ent-

sprechend konzentrierter Lösung aufeinander wirken lassen, oder man

kann sie nach inniger Mischung nur mit soviel Lösungsmitteln versehen,

daß das Gemisch bei erhöhter Temperatur einen Brei bildet, welcher

nach dem Erkalten eine harte, leicht zu zerkleinernde Masse ergibt,

welche dann einer geeigneten Trennung unterworfen werden kann.

Werden an Stelle von Alkalinitrat Gemische verwendet, die daneben

noch andere Alkalisalze oder Ammoniumsalze enthalten, so ist zu be-

achten , daß der Überschuß an Ammoniumsulfat so groß bemessen

werden muß, daß das gesamte Alkali in das erwähnte Doppelsalz über-

geführt wird. Zur Abscheidung des Ammoniumnitrats aus der Reaktions-

masse bringt man die Komponenten in derartig konzentrierten Lösungen

zusammen, daß ein Teil des Doppelsalzes auskrystallisiert, sättigt die

Mutterlauge von neuem heiß mit der entsprechenden Menge der Kom-

ponenten, wodurch abermals nach Abkühlen das Doppelsalz ausgefällt

wird, und fährt so fort, bis die verbleibende Mutterlauge derart an

Ammoniumnitrat gesättigt ist, daß dieses sich leicht abscheidet. Man

kann auch in eine heißgesättigte Lösung von Ammoniumsulfat unter

Erwärmen die entsprechende Menge festes Ammoniumnitrat eintragen.

und dann wie beschrieben verfahren, in welchem Falle die Abscheidung

des Ammoniumnitrats schon früher erfolgt. Endlich kann man auch

so verfahren, daß man die Einwirkung der Ausgangsprodukte bei

Gegenwart einer zur Lösung der gesamten Salzmenge ungenügenden

Wassermenge vor sich gehen läßt, und daß man behufs Trennung

durch Zusatz von Flüssigkeiten, welche die Löslichkeit des aus mole-

kularen Mengen von Alkalisulfat und Ammoniumsulfát bestehenden

Doppelsalzes verschlechtern, z. B. Alkohol, Holzgeist oder dergl. , dieses

Doppelsalz ausscheidet und das Ammoniumnitrat aus der Mutterlauge

abtrennt. (D. R. P. 294991 vom 30. Juni 1912.)

Herstellung eines Ammonium-Magnesiumsulfat und Ammonium-

chlorid enthaltenden Düngemittels. Dr. Heinrich Precht. Durch

Vermischung der bei gewöhnlicher Temperatur hergestellten Lösungen

von Magnesiumchlorid und Ammoniumsulfat findet ohne Abkühlung

eine erhebliche Krystallisation statt. Die ausgeschiedenen Krystalle

bestehen aus Ammonium - Magnesiumsulfat (NH4)2SO4 + MgSO ,

die sich bilden nach der Gleichung: MgCl2 . 6 H₂O + 2 (NH4)2SO4

= 2 NH4Cl + (NH4)2SO4 . MgSO4.6 H2O. Zu 264 Gew.-T. Ammonium-

sulfat sind 95 Gew.-T. wasserfreies Magnesiumchlorid erforderlich . Wird

die theoretische Menge des Magnesiumsalzes hinzugefügt, so erfolgt die

Ausscheidung des Doppelsalzes nahezu vollständig als feines Krystall-

pulver. Erwärmt man die Lösung, so erhält man nach der Abkühlung

schöne große Krystalle in kurzen Säulen oder dicken Tafeln des mono-

klinen Systems , die mit Kaliummagnesiumsulfat isomorph sind. Nach

der Abscheidung des Doppelsalzes wird die Mutterlauge etwas einge-

dampft. Es krystallisiert dann Ammoniumchlorid aus, welches nach ein-

maligem Umkrystallisieren nahezu chemisch rein ist. Das Ammonium-

Magnesiumsulfat ist verhältnismäßig schwer löslich (20 T. in 100 T.

Wasser); es ist nicht hygroskopisch und soll als Pflanzennährstoff gut

geeignet sein. Bei der Darstellung dieses Doppelsalzes für landwirt-

schaftliche Zwecke kann man vorteilhaft die magnesiumchloridhaltigen

Kalirohsalze, besonders Carnallit, verwenden, ebenso sämtliche Halb-

fabrikate oder Zwischenprodukte von der Verarbeitung der Kalirohsalze .

Wenn man z. B. das Kaliumchlorid aus Carnallitrohsalz, welches von

Magnesiumchloridlauge durchtränkt ist , mit gemahlenem Ammonium-

sulfat vermischt, so bildet sich sofort das Doppelsalz als trocknes Salz-

gemisch, welches zur Düngung unmittelbar verwendet werden kann.

Man verarbeitet am besten den künstlichen Carnallit, welcher durch

Eindampfen der Mutterlaugen von der Kaliumchloriddarstellung gewonnen

wird. (D. R. P. 294857 vom 11. Februar 1916.)

―

i

Gewinnungvon Ammoniumnitrat ausAmmoniumsulfat und Alkali-

nitrat oder Gemischen. Wülfing, Dahl & Co., Akt.- Ges. Bisher

ließ man bei der Gewinnung von Ammoniumnitrat aus Alkalinitrat

und Ammoniumsulfat die beiden Salze entweder in äquivalenter

Menge aufeinander einwirken, oder man wendet einen Überschuß

von Alkalinitrat, z. B. Natriumnitrat, an. Im ersten Falle findet nur

eine teilweise Umsetzung statt, im zweiten Falle enthält das Reaktions-

produkt große Mengen von überschüssigem Natriumnitrat, welches

die Abscheidung des Ammoniumnitrats erschwert. Abweichend hiervon

verwendet man nach vorliegendem Verfahren Ammoniumsulfat im

Überschuß, und zwar bemißt man diesen Überschuß zweckmäßig so

hoch, daß man auf 1 Mol. Alkalinitrat mindestens 1 Mol. Ammonium-

sulfat, d. h. das Doppelte der theoretisch erforderlichen Menge, ein-

i

Verfahren und Vorrichtung zum Aufschließen von Rohstoffen de

Düngerbereitung mittels Säuren. Siegfried Barth. Das Gemisch

des Rohstoffs mit der Säure wird unter der Wirkung eines Druck-

luftstromes fein zerteilt, und die entstehende körnige Masse wird zum

Lagerraum oder zur weiteren Verarbeitung abgeführt. Die Abbildungen

zeigen ein Ausführungsbeispiel einer zur Ausführung des Verfahren

geeigneten Vorrichtung im Längs- und Querschnitt.

kammer 1 mündet unten gegen ein endloses Förderband 2. Die auf

der Decke der Kammer angeordnete Aufschließmaschine oder der

Mischkessel 3 besitzt einen Auslauf 4, dessen Weite durch ein mittels

Handrades 5 einstellbares Abschlußorgan 6 bestimmt wird. Der Aus-

lauf geht in eine Schnauze 7 über , deren Austrittsöffnung verhältnis-

mäßig eng ist. Unter dieser Schnauze liegt die Düse 8 der Zuführungs-

leitung 9 für Druckluft, so daß der bei beständigem Gang des Rühr-

werks im Mischkessel 3 aus der Schnauze 7 austretende Superphosphat-

strahl durch die aus der Düse 8 austretende Druckluft in feinste Teilchen

zerrissen wird, da-

bei sich abkühlt

und je nach der

Stärke des Luft-

strahles feinere

oder gröbere Kör-

nungen bildet. Die

körnige Masse

sammelt sich auf

dem die Auf-

schließkammer

unten abschlie-

Benden Förder-

14

band 2 und wird durch dieses einem kleineren Sammelbehälter 10 zu-

geführt. Aus diesem wird die körnige Masse durch eine Austrage-

vorrichtung 11 in eine Elevatorgrube 12 befördert, aus der sie durch

den Elevator 13 zur Weiterverarbeitung in der Schabemaschine oder

zu einem Desintegrator oder unmittelbar auf Lager gefördert wird.

Das ganze Verfahren vom Eintragen der Stofie in den Misch-

kessel 3 an bis zur Abnahme des fertigen Superphosphats vom Elevator 13

spielt sich selbsttätig, d. h. ohne Handarbeit, ab. Die in der Aufschließ-

kammer 1 sich entwickelnden sauren Gase und Dämpfe entweichen

infolge des in der Kammer herrschenden Überdrucks mit der ein-

geführten Luft, durch welche die Abgase genügend verdünnt und

unschädlich gemacht werden, durch den Abzugsschlot 14. Die Düse 8

wird einstellbar gemacht, so daß man ihre Stellung zur Schnauze 7

des Mischkessels 3 nach Bedarf regeln kann. Bei einer zweiten Aus-

führungsform der Vorrichtung ist das Förderband 2 durch eine Austrags-

vorrichtung wie bei 11 ersetzt. ( D. R. P. 294575 vom 31. Januar 1915.) i
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17. Glas. Keramik. Baustoffe.*)

Nach allen Richtungen verstellbarer, im Ofenkopf gelagerter

Gasbrenner für Drehrohröfen zum Brennen von Kalk , Zement,

Bauxit und ähnlichen Stoffen mittels Generator-, Gicht- oder

Kokereigas. Ifö Ofenbau- Gesellschaft m. b. H. - Abb. 1 zeigt

einen Längsschnitt, Abb. 2 einen wagerechten Schnitt durch den Brenner

und den Ofenkopf. Mit a ist das Brennrohr, mit b der Ofenkopf be-

zeichnet, durch dessen Kinal d das Brenngut vom Drehrohr a bis

zum Kühlrohr e herunterfällt. Der Brenner c erhält das Gas durch

dasRohrf(Abb.2),

während die pri-

märe Luft durch

das Rohr g, den

ringförmigen Ka-

nal und die im

Brennergehäuse

befindlichen

Schlitze h (Abb. 1)

dem Brenner C

zugeführt wird.

Die mit dem Bren-

nergehäuse ver-

bundenen Rohr-

stutzen fl und gl

stehen mit den

Gas- und Luftzu-

führungsleitungen

f und g durch

bewegliche Stopf-

büchsen in drehbarer Verbindung und bilden die Drehachse des Brenners.

bei seiner Bewegung in senkrechter Ebene. Die seitliche Bewegung

des Brenners wird dadurch ermöglicht, daß die Gasleitung f und die

Luftleitung g beweglich sind, so daß sie den Bewegungen des Brenners

folgen können. Mit r ist ein luft- oder wassergekühlter Führungs-

rahmen für die vordere Brennerfläche bezeichnet, welche kugelförmig

ist. Nach Einstellung des Brenners kann eine Feststellung der Düse

auf übliche Weise erfolgen. (D. R. P. 294 655 v. 14. Januar 1914.) i

Abb. 1.

d d

Abb. 2.

Mischmaschine zur Herstellung von Mörtel und dergl. mit

drehbarer, in einem ihr einziges Auflager bildenden Kipprahmen

gelagerter Mischtrommel. Gustav Baader & Cie., G. m. b. H.

Durch die Erfindung soll das Abkippen der Trommel nach den Seiten

und das Überkippen nach vorn verhindert werden. Die Mischtrommel a

ist in üblicher Weise in einem Kipprahmen c, welcher sie umfaßt und

ihr einziges Auflager bildet , auf Rollen drehbar gelagert. Sie kann

mit dem Kipprahmen in der Richtung der Drehachse gekippt werden.

Zu diesem Zweck befindet sich an dem Kipprahmen c eine Achse d,

auf welche ein Zahnrad e nebst einer Handkurbel ƒ gekeilt ist. Das

Zahnrad e greift seinerseits in ein Zahnrad g ein, welches auf einer in

einem Anguß h des Rahimens c gelagerten Welle i befestigt ist. Auf

derselben Welle i sitzt noch ein Zahnrad k , dessen Zähne in die

Zähne eines an dem Rahmen c befestigten, gezahnten Sektors / eingreifen.

(D. R. P. 294654 vom 29. Januar 1913.)
i

Herstellung rohrförmiger , kantiger Tonkörper von unregel-

mäßigem Querschnitt auf der Strangpresse. J. Lübke & Co. , Ofen-

fabrik, Velten i . d . Mark. Beim Pressen des Stranges ist die Öffnung

des Mundstückes der Presse so gelegt, daß der Körper auf mindestens

zwei Kanten aus der Presse läuft. Die Formlinge werden darauf in

einer mehrteiligen und fein gemusterten Form dadurch nachgepreßt

und gemustert, daß ein Kern durch den rohrförmigen Tonkörper

hindurch gezogen wird. (D. R. P. 294 698 vom 25. Dezbr. 1914.) i

Teller, Schüssel o. dgl. aus keramischer Masse mit Hohlraum

in der Wandung. Hermann Schäffer, Berlin . Der Hohlraum ist

mit einem durch chemische Reaktion Wärme erzeugenden Stoff an-

gefüllt. (D. R. P. 294554 vom 26. September 1915.) i

Herstellung sehr dünnwandiger Gegenstände aus nicht ton-

haltigen Stoffen, wie feuerfesten Oxyden, z. B. der seltnen Erden,

des Aluminiums, Siliciums. Magnesiums, Thoriums, Zirkons u. dgl.

Dr. Emil Podszus , Neukölln. Als Formmasse wird ein dünn-

flüssiger, gießbarer Brei verwendet, bestehend aus der erforderlichen

Flüssigkeitsmenge , der zur Trockenfestigkeit genügenden Menge eines

Bindemittels und einem auf Korngrößen von etwa 0,005 mm Durch-

messer außerordentlich fein gemahlenen Pulver. Diese Masse wird in

einer oder mehreren Schichten durch Eintauchen , Überstreifen, Über-

gießen, Überspritzen, Überstauben o. dgl. über eine verbrennliche Form

oder eine unverbrennliche, nicht saugend auf die Flüssigkeit wirkende

Form aufgebracht, nachdem diese mit einer für sich entfernbaren

Grundschicht belegt worden ist, welche bei porösen Formen deren

Saugwirkung verhindert. Dadurch soll es gelingen, daß die feinwandigen

Gegenstände unbeschädigt von der Form entfernt werden können.

Als Bindemittel kann Gelatine, Tragant, Gummi, Eiweiß, ferner Lack,

Firnis , Kollodium u. dgl. verwendet werden. Zur Erzielung ganz

reinen Brenngutes kann man auch als Bindemittel sich langsam zer-

setzende Salze der zu verarbeitenden Grundstoffe, z. B. Thoriumnitrat

bei Verarbeitung von Thoriumoxyd, zur Verwendung bringen. Man

soll nach diesem Verfahren Hohlkörper, z. B. Röhren von nur 1/10 mm

Wandstärke mit großer Genauigkeit und gleichmäßig dick herstellen

können. Auch stärkerwandige Hohlkörper sollen sich aut diese Weise

ebenso bequem herstellen lassen. Wie weitere Versuche ergeben haben,

soll es zweckmäßig sein, die feuerfeste Masse vor dem Mahlen bei

hoher Temperatur zu brennen und zu schmelzen , um alle unterhalb

der Mahlgrenze liegenden Risse und Sprünge zu beseitigen. (D. R. P.

294796 vom 18. Mai 1911.) i

Herstellung von ungebrannten Schamottewaren für bautech-

nische und ähnliche Zwecke. Theodor Gürtler, Kleinzschachwitz

bei Dresden. Die Herstellung von Schamottewaren, selbst für Brenn-

temperaturen unter 1200 ° C., ist zur Zeit nur unter Verwendung von

ungebranntem Ton , Kaolin oder dergl., gegebenenfalls unter Zusatz

von gebranntem Ton (Schamotte), Quarz oder dergl. Magerungsmitteln

möglich. Nach vorliegender Erfindung wird gebrannter Ton (Schamotte),

der als Abfallprodukt billig bezogen werden kann, in zerkleinertem Zu-

stande mit einem kalkhaltigen Bindemittel (wie Gips, Kalk, Magnesia,

Marmor und dergl.) vermischt, zum Formen oder Pressen von Scha-

mottewaren verwendet, worauf, wie bei der Herstellung von Kalk-

sandsteinen , eine Erhärtung mittels hochgespannten Dampfes folgen

kann. Es erübrigt sich das kostspielige Brennen, und durch Einwirkung

des hochgespannten Dampfes wird die in der Schamotte enthaltene

Kieselsäure aufgeschlossen, so daß ein Calcium-Tonerde-Doppelsilicat

(Zeol.th) en steht, welches eine ziemlich hohe Feuerbeständigkeit und

Druckfestigkeit bei geringer Wasseraufnahmefähigkeit verleihen soll.

(D. R. P. 295 013 vom 7. April 1914.)

-

i

Herstellung von kleinen Formlingen und aus diesen an-

zufertigenden Formstücken. Aloys Fried, Barmen. Das Ver-

fahren des D. R. P. 294 0491 ) ist dahin weiter ausgebildet , daß die

Formlinge auf schwingenden Flächen , welche Rauhigkeiten und Un-

ebenheiten der verschiedensten Form zeigen, hergestellt werden. Ferner

wird auf die mit Hohlräumen nach Art der Leichtsteine versehenen

Körper auf einer oder mehreren Seiten bei der Herstellung oder

nachträglich eine Schicht aufgetragen , welche aus Formlingen gemäß

D. R. P. 294049 besteht. (D. R. P. 294 984 vom 30. März 1916,

Zus. zu Pat. 294049.) i

-

Gewinnung von Rohmaterialien aus Bauschutt. Wilhelm Koch

& Co, in Liquidation. Durch mechanische Sortierung und Auf-

bereitung wird Sand und kohlensaurer Kalk gewonnen. Die entfallenden

größeren Steine oder Stücke von Steinen können zwecks weiterer Ver-

wertung zerkleinert werden.wertung zerkleinert werden. Man kann eine sich drehende Trommel

verwenden, in welcher die Zerkleinerung der Mörtelstücke lediglich

durch die in der Masse enthaltenen größeren Steine bewirkt wird.

(D. R. P. 294924 vom 7. September 1913.) i

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 381. ¹) Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 354.
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29. Färberei.
Anstriche. Imprägnierung. Klebemittel.")

Vorrichtung zum Färben von Garnwickeln, insbesondere Woll-

garnkreuzspulen, auf gelochten Hülsen mit kreisender Flotte. Firma

H. Krantz, Aachen. Nach dem Haupt-

patent 290526¹) wird die Führung der Ab-

dichtscheiben und Abschlußdeckel durch

Stäbe bewirkt, wodurch jedoch das Einlegen

der Kreuzspulen und Abdichtscheiben be-

hindertwird. ZurVermeidung dieses Mangels

sind nach vorliegender Erfindung die Ab-

dichtscheiben 3 und die Abschlußdeckel 4

so groß ausgeführt, daß die benachbarten

sich gegenseitig und die äußeren auch die

Umfassungswände des Färbebehälters zu

ihrer Führung berühren. Bei der Herstellung

der Vorrichtung soll hierdurch auch eine

Verbilligung erzielt werden. Die Abdicht-

scheiben und Abschlußdeckel können sowohl

rund als vieleckig sein. Die Färbeflotte ge-

langt durch das Zuflußrohr 5 und die gelochten zentralen Röhren 2 in

die Garnwinkel 1 , durchdringt diese und verläßt den Behälter bei 6.

(D. R. P. 294 524 vom 13. November 1913, Zus . zu Pat. 290526.) i

-
Ätzen von gestrickten Spitzen. E. Jentsch. Der als Unter-

lage für die Herstellung von schwarzen Seiden- oder Wollspitzen

dienende Baumwollmusselin wird vor dem Besticken hellblau gefärbt,

getrocknet, 11/2 Std. in Chloraluminiumlösung, 7-8 ° Bé., gelegt, ge-

schleudert und möglichst kalt getrocknet. Er soll nicht über 1 Monat

lagern; jedoch kann man nach dem Besticken nochmals imprägnieren,

damit er sich dann noch genügend ausbessern läßt. Man brennt bei

120 ° C. Baumwollspitzen auf Seidenboden lassen sich auf nassem

Wege ausätzen. Die 10 ° Bé. starke Atzflüssigkeit besteht im Liter aus

250 ccm Natronlauge, 40 ° Bé., 50 g Kupfervitriol und 25 g Salmiak.

Man legt in die 45-50 ° C. warme Lösung für 20 Minuten ein, spült

gut, säuert zweimal mit Salpetersäure ab und spült. (Färberztg. 1916,

Bd. 27, S. 161.) x

Färben von Leder, Seide, Baumwolle, Holz und Papier sowie

Herstellung von Wasser-, Öl- und Lackfarben. Dr. Ferdinand

――Fresenius und Adolf Zimmer in Frankfurt a. M. Man wendet

Ammonium- , Kalium- oder Natriummolybdänat und organische aro-

matische Verbindungen , die OH- oder NH Gruppen enthalten , mit

oder ohne Zusatz von Metallsalzen gemäß D. R. P. 2911382) und

293 232 ) an. (D. R. P. 294 572 vom 25. Dezember 1914, Zus. zu

Pat. 291 138.) r

Hutappretur. William Philippsthal , Berlin- Grunewald. - Man

soll Herren- und Damenhüte statt , wie bisher, mit Leim, Schellack,

Gummitragant, Mehl oder dergl. , mit Hilie von S.licat , z. B. Wasser-

glas, steifen können, wobei die Hüte bei gleicher Dauerhaftigkeit leichter

als z. B. mit Schellack gesteifte sein sollen. Bei Material von unge-

nügender Festigkeit wird eine Vorgrundierung mit Leim , Lack usw.

vorgenommen. Nach dem Aufbringen der Wasserglasappretur kann noch

ein Überzug von Lack oder dergl. aufgetragen werden. (D. R. P. 294 730

vom 26. Februar 1916.) i

Erzeugung echter türkischrotähnlicher Färbungen. Farbwerke

vorm. Meister Lucius & Brüning. Diazotierte aromatische Basen

werden mit 2,3- Oxynaphthoylaminothiazol , seinen Homologen , Ana-

logen und deren Substitutionsprodukten auf der Faser gekuppelt.

(D. R. P. 294 780 vom 20. März 1914.)

-----

r

Verfahren , gerbstoffhaltige Pflanzenteile in braunen oder

schwarzen Tönen zu färben. Dr. Arwed Wieler, Aachen. Läßt

man Ammoniak oder flüchtige Ammoniumverbindungen auf gerbstoff-

haltige Pflanzenteile im frischen oder getrockneten Zustande einwirken,

so färben sie sich mit braunen oder schwarzen Farbentönen , indem

die im Zellsaft gelösten Farbstoffe in in Wasser unlösliche gefärbte Ver-

bindungen übergeführt werden. Die Farbennüance hängt ab von der

Natur der Pflanzenart und dem Entwicklungszustande des Pflanzenteiles.

Analoge Fällungen und Färbungen erhält man, wenn man Phenole oder

Pyridine in Dampfform auf die Pflanzenteile einwirken läßt. Sollen die

also gefärbten Pflanzenteile für Binde- und Dekorationszwecke verwendet

werden, so werden sie nach den Methoden konserviert, nach welchen

die mit Hülfe von Farbstoffen gefärbten Pflanzenteile konserviert werden.

(D. R. P. 294833 vom 15. Januar 1916.)
i

Über die reinigende Wirkung der Seife. M. Shorter. (Journ.

Soc. Dyers and Colour. 1915, Bd. 31 , S. 64 ; 1916, Bd. 32, S. 99.)

Animalische und vegetabilische Leime und Klebmittel und

x

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 382. 1) Chem .-Ztg. Repert. 1916, S. 127.

3) Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 179. 3) Chem.-Ztg. Repert. 1915, S. 296.

deren zweckmäßige Verarbeitung für Kunststofferzeugnisse. R.

Schreiter. (Kunststoffe 1916, Bd. 6, S. 125 und 144.) x

Kleben mit els Leimlösungen, welche mit gerbenden oder fällen-

den Stoffen versetzt sind , um die mit dem Leim herbeigeführten

Vereinigungen wasserfest zu machen. Friedrich Hermann Platt,

Klebstoffabrik, Mühlhausen i. Th. Bisher gelang es nicht , die

leimfällenden oder gerbenden Stoffe in genügender Menge dem Leim

zuzuführen, da der Leim noch streichbar bleiben muß. Um diesen

Mangel zu beseitigen, werden nach dieser Erfindung die zu verenigenden

Holzflächen vor dem Aufbringen des Leimes mit solchen Stoffen im-

prägniert, wie sie auch dem Leim zur Erzielung der Wasserfestigkeit

zugesetzt werden. Nach erfolgtem Trocknen werden die Flächen dann

mit dem Leim bestrichen und unter Druck vereinigt. Derart vereinigte

Holzplatten sollen auch nach tagelangem Liegen in Wasser noch keine

Quellung oder Lockerung der Klebschicht erkennen lassen. Beispiels-

weise wird einer Lösung von Lederleim tropfenweise eine 5 % ige Chrom-

alaunlösung so lange zugesetzt , bis ein weiterer Zusatz eine Fällung

oder Gerinnung herbeiführen würde. Die zu vereinigenden Holzstücke

werden mit einer 10 % igen Chromalaunlösung nach vorheriger Erwärmung

bestrichen und trocknen gelassen. Alsdann werden die Holzflächen oder

eine derselben mit dem mit Chromalaun versetzten Leim bestrichen

und durch Druck vereinigt. (D. R. P. 294 688 vom 20. Mai 1915.) i

teigigen Massen. Adolf Jensen, Hamburg.

Herstellung von Bildern auf Marzipan, Traganth und anderen

Das Bild wird mittels

einer durch Gravierung oder auf photomechanischem Wege hergestellten

Druckform und eines Nahrungsmittels in Pulverform von geeigneter

Farbe aufgebracht. (D. R. P. 294 490 vom 1. Oktober 1914.) i

Abformen von Matrizen und sonstigen Druckoberflächen in

künstlichen Massen. Ernst Krause , Berlin - Steglitz, und Hans

Blücher, Leipzig - Gohlis. — Eine durch Pressen, gegebenenfalls in

der Hitze, plastisch werdende pulverförmige Masse wird in eine die

Matrize als Boden enthaltende Preßform eingefüllt und in dieser Preß-

form durch Druck und Hitze zu einer einheitlichen Masse zusammen-

gepreßt. Zur Abformung werden vorzugsweise die pulverförmigen

Reaktionsprodukte von E weiß toffen, Hefe und Formaldehyd mit oder

ohne Zusatz anderer Stoffe benutzt. (D. R. P. 294856 v. 1. April 1916.) i

Herstellung eines Putzmittels. Dr. Trost Nachf. , Bad Ems. -

Diese Putzpaste für Kupfer, Messing, Zink, Zinn, Eisen usw. sol als

Ersatz für die kräftig wirkenden Pasten aus freier Schwefelsäure und

pulverförmigem Putzmittel , wie Kieselgur dienen , aber bequemer

zu handhaben sein als diese. Gleichzeitig soll sie wirksamer sein als

die bekannten Pasten aus Bisulfat und Putzpulvern. Man vermischt

Bisulfat mit etwa 25% Schwefelsäure und verarbeitet die Mischung mit

Kieselgur und möglichst wenig Wasser zu einer formbaren Masse, welche

in viereckige Stücke gepreßt wird. Man kann diese Paste in paraffiniertem

Papier aufbewahren, während die nur aus Schwefelsäure und Kieselgur

hergestellte Paste sich nur in Bleifolien einschlagen läßt; ihre Putzkraft

soll dieselbe sein wie die einer Paste aus freier Schwefelsäure und

Kieselgur. (D. R. P. 294804 vom 25. Februar 1916.)
i

Herstellung von Klosettsitzen aus einem Kern von Fournier-

blättern und einer Schale von fe'nkörnigem Hartgummi. The

Brunswick- Balke - Collender Company, Chicago, V. St. A.

Jedes Fournierblatt wird für sich erwärmt, gepreßt und getrocknet.

Sodann werden die Fournierblätter mit einem hitze- nnd wasserbestän-

digen Leim überzogen, unter Druck verbunden und mit einer Schale

aus feinkörnigem Hartgummi umgeben, worauf das Ganze vulkanisiert

wird. (D. R. P. 294647 vom 26. Juli 1914.) i

Konservieren und Wasserdichtmachen von Holz. Diedrich

Peter Schröder, Hamburg. Durch das Verfahren soll das Holz

zugleich wetterbeständig und feuerfest gemacht werden. Zu dem Zweck

wird das Holz zunächst mit alkalischen Extrakten der Braunkohle mit

oder ohne Zusatz von Wasserglas imprägniert. Diese Extrakte ver-

mögen sehr tief in die Poren des zu konservierenden Holzes ein-

zudringen. Um die Verwitterung des in ihnen enthaltenen Bitumens

durch die Atmosphärilien zu verhindern, ist eine Nachbehandlung des

Holzes mittels Säuren oder anderer Oxydationsmittel, wie Chromsäure

und Superoxyden , und eine Einwirkung überhitzter Luft erforderlich.

Infolgedessen verharzt das anfänglich in das Holz eingeführte Im-

prägnierungsmittel und bildet eine Schicht, welche gleichzeitig wasser-

dicht und feuerbeständig ist. Zum Lösbarmachen des Braunkohlen-

bitumens verwendet man billige Abfallprodukte, wie Atzalkali- , Soda- ,

Alkalisulfid- und Alkalihydrosulfit-Abfallaugen, durch welche das erhitzte

oder gemahlene Bitumen verseift und direkt zum Imprägnieren ver-

wendbar gemacht wird. (D. R. P. 295 053 vom 16. Juni 1914 ) i
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31. Metalle.*)

Zugfestigkeit und Kohäsion bei Metallen und Legierungen.

R. Vondracek. - Bei Krystallkonglomeraten , wie solche die Metalle

und Legierungen vorstellen, unterscheidet man eine intrakrystallinische

Kohäsion, welche der Zerstörung der einzelnen Krystalle entgegenwirkt,

und eine Adhäsion oder interkrystallinische Kohäsion , welche eine

Attraktionskraft vorstellt, um die Krystalle zu widerstandsfähigen Körpern

zusammenzuhalten. Bei Vorhandensein mehrerer verschiedener Krystall-

arten hat die letztere Art der Kohäsion nicht die gleiche Größe wie

die intrakrystallinische. Verf. erläutert dann an Hand der TAMMANNSchen

Gleitflächentheorie den Begriff der Plastizität. Bruch nach den

Krystallfugen tritt ein, wenn die Krystallart wenig oder nicht plastisch

ist. Bei reinen Metallen oder Legierungen aus einer einzigen plastischen

Krystallart (Mischkrystalle) müßte die effektive Bruchspannung (Bruch-

belastung : Bruchquerschnitt) nur durch intrakrystalline Kohäsion be-

stimmt sein. Verf. erläutert das für Kupfer an der Hand der Arbeiten

von STRIBACK und LUDWIK, für fast reines Eisen an Arbeiten von

ARNOLD, YENSEN, GOERENS. (Ztschr. Österr. Ing.- u. Arch.-Ver. 1916,

Heft 4. Nach einges. Sonderabdr.)

in

u

Verfahren und Ofen zum Rösten von schwefelhaltigen Erzen

unter Benutzung eines Wärmeaustaus : hes von den heißen Teilen

des Röstofens nach den kälteren. Nichols Copper Company,

New York. Eine nach Bedarf geregelte Menge der zum Wärme-

austausch benutzten Luft wird auf eine Temperatur gebracht , welche

etwa der Durchschnittstemperatur aller Räume des Ofens entspricht.

Diese Luft kommt darauf in wärmeaustauschende Beziehung zu allen

Röstzonen , derart, daß die heißeren Zonen an diese Luft Wärme ab-

geben, während die kälteren Zonen erwärmt werden , wobei die Luft

zuletzt in eine verhältnismäßig kalte Zone geleitet wird. Der Wärme-

austausch zwischen den heißen nnd kälteren Teilen des Ofens wird

durch Metallrohre bewirkt, durch welche die zunächst die Rührarme

durchstreichende Luft ge-

leitet wird. Diese Metall-

rohre durchlaufen dieRöst-

kammern des Ofens von

oten nach unten, stehen

wärmeaustauschender

Beziehung zu den Herd-

räumen und den gas-

förmigen Verbrennungs-

produkten in diesen Räu-

men und endigen in dem

untersten Herdraum. Die

Abbildung zeigt einen zur

Ausführung des Verfahrens

geeigneten Ofen in senk-

rechtem Schnitt. Die Luft

wird nach Öffnung bezw. f

Schließung der in Betracht

kommenden Ventile oder

Klappen aus der Leitung

10 in die Rührarme 3 ge-

drückt, aus welchen sie

in die Querleitung 5 und

aus dieser in das Rohr 6

und die Wärmeaustausch-

leitungen 7 gelangt, welche

9

7 7-

10

auf dem untersten der Herde 1 endigen. Man kann einen Teil der

Luft aus der Querleitung 5 durch den Schornstein 8 in die Atmosphäre

entweichen und nur den Rest durch die Leitungen 7 in die unterste

Kammer gelangen lassen. Eine weitere Regelung der Wärme kann

durch mehr oder weniger Öffnen der Klappen d und f und

Schließen der Klappen e erzielt werden , wobei die Klappe d

geöffnet oder geschlossen sein kann , so daß ein Teil der Luft nach

unten durch das Rohr 9 in die Zweigleitung 11 und damit in den

untersten Herdraum eintritt. Man kann auch die Klappen so stellen,

daß alle Luft aus dem Rührarm-Mechanismus durch den Schornstein 8

entweicht, während gleichzeitig Luft unmittelbar aus der Leitung 10

in das Rohr 9 eintritt und von diesem Rohr entweder unmittelbar in

die unterste Kammer oder durch die Leitungen 7 in die genannte

Kammer gelangt. Der Ofen kann zum Rösten von Eisenpyriten,

Magnetkies, Blende, Bleiglanz und Mischungen dieser Erze verwendet

werden. (D. R. P. 294648 vom 8. Juli 1915.)
i

Verfahren und Vorrichtung zur Aufbereitung von Erzen nach

einem Ölschwimmverfahren. Dr. Gustav Gröndal , Djursholm in

*) Vergl.Chem.- Ztg. Repert. 1916, S. 383.

e

h

Schweden. Bei den bisherigen Olschwimmverfahren soll das Ol die

Erzteilchen nicht vollkommen benetzt haben, so daß ein Teil der Mineral-

körnchen verloren geht. Um eine völlige Benetzung zu erzielen, wird

nach dieser Erfindung das Ol mittels strömenden Dampfes oder Druck-

luft zerteilt, sodann wird der mit Ol gemengte Dampf oder solche Druck-

luft mit einer großen Menge Luft oder anderen Gases gemischt und das

Gemisch in das mit Wasser aufgeschwemmte Erz gepreßt. Die Abbil-

dung zeigt eine zur Ausführung des Ver-

fahrens geeignete Vorrichtung in senk-

rechtem Schnitt. Mittels eines Rohres a

wird die erforderliche Ölmenge in einem

KÖRTINGschen Dampfstrahlapparatb unter

oder an der Mündung eines von einer b

Dampfquelle ausgehenden Dampfrohres c

eingeleitet. Der unter Druck stehende

Dampf saugt dann Luft in großer Menge

ein. Das Gemisch aus Luft und mit Öl

gemischtem Dampf wird alsdann durch

das mit einem trichterförmigen Auslaß

versehene Rohr e in den Behälter ƒ ge-

preßt, welcher durch das in oder über

dem Trichter d mündende Rohr g mit

dem in Wasser aufgeschwemmten Erze

ununterbrochen gespeist wird. Im Be-

hälter ƒ wird das Erz kräftig durch den Dampf- und Luftstrom umge-

rührt, wobei das äußerst fein verteilte Öl in innige Berührung mit den

Erzteilchen gebracht wird. Da Luft in reichlicher Menge vorhanden

ist, steigen die geölten Teilchen an die Oberfläche empor. Über die

Scheidewandh hinweg fließt das in dieser Weise behandelte Erzgemisch

in den Spitzkasten i , aus welchem das Erzkonzentrat über den Über-

lauf k in die Rinne fließt und die Abgänge durch ein Ventil m ab-

gelassen werden. Die Abgänge werden erforderlichenfalls nochmals

in einer ähnlichen Vorrichtung in der angegebenen Weise behandelt.

Soll ein anderes Gas als Luft durch den Strahlapparat eingesaugt werden,

so wird der Strahlapparat durch ein Gehäuse umschlossen, welches mit

einer Zuführung für das betreffende Gas in Verbindung steht. (D. R. P.

294519 vom 30. Mai 1915.)
i

—

d

Hydraulische Presse zur Herstellung von Vorlagen für die

Zinkdestillation , bei welcher ein Preẞring die Tonmasse der

Fertigpreßform zuführt. Alfred Häberle.Alfred Häberle. Es sind nur zwei

konzentrisch zueinander liegende Druckwasserzylinder vorhanden , von

denen der äußere Zylinder zugleich den Vorpreßraum für die Ton-

masse darstellt, während der innere Zylinder die sich senkende Patrize

aufnimmt und beide Zylinder sich unmittelbar unter dem Deckel be-

finden. (D. R. P. 293679 vom 23. Februar 1915.)
i

Einführung in die Metallographie. P. Goerens. 2. Aufl. 17 M.

W. Knapp, Halle a. S.

Auslaugung von Vanadinerzen durch Behandeln mit Alkalisulfid.

Dr. Gustav Fester. Statt die Vanadinerze durch feuerflüssiges Zu-

sammenschmelzen mit Alkalisulfid aufzuschließen, was umständlich und

schwierig ist, werden nach vorliegender Erfindung die Vanadinerze

mit einer wässerigen Lösung von Alkalisulfid, Alkalipolysulfid oder

-hydrosulfid bei gewöhnlicher oder erhöhter Temperatur und bei ge-

wöhnlichem oder erhöhtem Druck im Gegenstrom behandelt. Die bei

der Auslaugung erhaltene Alkalivanadatlösung wird durch Einleiten von

Chlor oder durch Behandeln mit ähnlich wirkenden Oxydationsmitteln

gereinigt, worauf die weitere Verarbeitung in üblicher Weise erfolgt.

Beispielsweise wird Vanadinbleierz fein gemahlen und unter Rühren

mit einer Lösung von Natriumsulfid gekocht, wobei sich Schwefelblei

und Natriumvanadat nach der Gleichung bildet: Pb3 (VO4)2 + 3 Na₂S

3 PbS2 NasVO4. Die noch überschüssiges Natriumsulfid ent-

haltende Lösung wird nach dem Gegenstromverfahren mit frischem

Erz gesättigt, wobei aller Schwefel durch das Blei gebunden wird und

eine vollständig sulfidfreie Na.riumvanadatlösung entsteht, aus der mittels

Ammoniumchlorid Ammoniumvanadat abgeschieden werden kann. Soll

Vanadinsäure oder Eisenvanadat gewonnen werden, so wird Chlor in

die heiße Natriumvanadatlösung eingeleitet, bis diese nur noch schwach

alkalisch ist. Hierdurch werden erstens kleine Mengen in Lösung ge-

gangener Kieselsäure und Tonerde ausgefällt, zweitens wird etwa durch

Oxydation aus dem Sulfid gebildetes Thiosulfat weiter zu Sulfat oxydiert,

drittens wird Arsenit in Arsenat verwandelt und kann in bekannter Weise

als Ammonium-Magnesium-Doppelsalz zusammen mit etwa vorhandener

Phosphorsäure ausgefällt werden. Aus der gereinigten Lösung wird

durch Ansäuern Vanadinpentoxyd oder durch Versetzen mit Ferrosulfat

Eisenvanadat gewonnen. (D. R. P. 294 932 vom 23. Juni 1914.) i

Verlag der Chemiker-Zeitung Otto v. Halem in Cöthen (Anhalt). Druck von August Preuß in Cöthen (Anhalt).
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2. Unterricht. Laboratorium. Allgemeine Analyse. ")

-Ein einfacher Bürettenableser. S. Pratt. Der Bürettenableser

nebenstehender Form besteht aus einer 35 mm im Durchmesser haltenden

Scheibe aus gewöhnlichem Spiegelglas, aus deren Mitte der Silberbelag

in Größe eines Rechteckes von 4X10 mm entfernt ist. Ein feiner Dia-

mantstrich ist durch das Rechteck gezogen. Man hält

die Scheibe so hinter den an der Bürette abzulesenden

Meniskus, daß das Rechteck den Meniskus einschließt

und der Diamantstrich mit dem am nächsten unter dem

Meniskus liegenden Teilstrich der Bürette zusammenfällt.

Die Scheibe wird dann gedreht, so daß das Spiegelbild

0

der Bürettenteilstriche nur auf der einen Seite der Spiegelscheibe ge-

sehen wird. Die Scheibe wird dann ein wenig bewegt und das Auge

so gerichtet, daß das Spiegelbild des Bürettenteilstriches , auf welchen

der Diamantstrich eingestellt ist, mit dem Diamantstrich zusammenfällt.

(Journ. Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 1730-1731 .) pu

―
Eine bequeme Wägepipette. F. Hall . Diese Pipette, welche

sich leicht handhaben, füllen und reinigen läßt, wird hergestellt aus

einer gewöhnlichen Pipette, welche am unteren Ende durch einen Glas-

hahn verschließbar ist. Der aus dickwandigem Glas bestehende Hals wird

in der Mitte zu einer kleinen Kugel aufgeblasen, welche in eine an der

Wage lose befestigte Schleife aus dünnem leichtem Metall hineingehängt

werden kann. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 2062.) pu

Eine neue Form für Flüssigkeitspyknometer. P. B. Davis und

L. S. Pratt. Dieses neue Pyknometer hat kurze Ansatzrohre, ist be-

deutend leichter als das bisher gebräuchliche SPRENGELSche und ist ein-

facher zu reinigen. Bei Arbeiten mit flüchtigen Flüssigkeiten nimmt man auf-

geschliffene Verschlußkappen. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1915, S. 1199.) sm

Ein Ersatz für den Doppelkugelbehälter an Toluol- Quecksilber-

Thermoregulatoren. P. B. Davis. Die vom Verf. vorgeschlagene

Vorrichtung läßt sich leicht selbst herstellen , ist nicht so leicht zer-

brechlich wie die bisherige, und das Toluol kann nicht in das Capillar-

rohr eintreten. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 1198.) sm

-

-

Die Verwendung des Interferometers bei der Analyse von

Lösungen. L. H. Adams. (Journ.Amer . Chem. Soc. 1915 , Bd. 37 , S.1181 .) sm

-

sm

Gaswaschapparate mit eingeschlossenem Filter. E. R. Weaver

und J. D. Edwards. Verf. beschreiben drei neue Formen von Gas-

waschapparaten, in denen das Gas mit der Waschflüssigkeit längere Zeit

in Berührung bleibt. Die Flüssigkeit ist immer in Bewegung, so

daß an keiner Stelle Übersättigung eintritt, und sie läßt sich, ohne den

Apparat auseinandernehmen zu müssen , herausgießen oder frisch ein-

füllen. (Journ. Ind. Eng. Chem. 1915, Bd. 7, S. 534.)

Die von MetallteilenLaboratoriumspresse. A. Gawalowski. Die von Metallteilen

freie Presse besteht aus zwei gleichen, aus zähem Hartholz gefertigten

Presschienen, die in der Nähe des einen Endes auf beiden Seiten an-

gekerbt und hier durch eine Hanfseil- oder Lederschlinge zusammen-

gehalten sind. Gegen das andere Ende verschmälern sich beide Bretter

etwa von 1/3 ihrer Länge ab. Das Pressgut wird, in ein geeignetes Press-

tuch eingeschlagen , in die Nähe der ersten Schlinge gebracht, zuerst

durch Handdruck, dann durch eine zweite , über das verjüngte Ende

gestülpte Schlinge stärker und zuletzt sehr stark durch Zuziehen dieser

Schlinge mittels eines als Handhebel wirkenden durchgesteckten Stabes

ausgepreßt. Sollen Preßabläufe unter verschiedenen bestimmten Drucken

erlangt werden, so kann die Presse mit einem Doppelhebel versehen

werden, der einer Dezimalwage ähnlich eingerichtet ist. Bezugsquellen

für die Vorrichtung sind AUG. ZEMSCH , Wiesbaden , I. M. KRANICH,

Mellenbach, Thür. , D. DRUCKER, Butschowitz, Mähren, Holzsägewerks-

leitung bei Loschitz-Müglitz , Mähren. (Ztschr. analyt. Chem. 1916,

Bd. 55 , S. 189.) Wo

Ein einfacher Laboratoriumsabzug. R. Weaver. Verf. be-

schreibt unter Angabe von Abbildung und Größenverhältnissen den

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 389.

Bau zweier Laboratoriumsabzüge ohne und mit Türen, für die nur Stein

und Glas als Baumaterial Verwendung fanden. (Journ . Amer. Chem.

Soc. 1915, Bd. 37, S. 1726-1729 .) pu

--
Nichromgaze. A. J. Hopkins. Die Gaze ist seit 1911 in

Amerika in Gebrauch. Die Nichromdrahtgaze hält der Flamme einer

Gebläselampe lange Zeit stand. Obgleich ihr Preis ziemlich hoch ist,

so stellt sie sich wegen ihrer Dauerhaftigkeit billiger als Messinggaze.

Wenn sie selbst rotglühend mit konzentrierten Säuren und Alkalien in

Berührung kommt, so schadet dies der Gaze nicht. Nichromdraht wird

von der DRIVER HARRIS COMPANY in Harrison, N. J., an die Weberei

HOWARD & MORSE in New York geliefert, die die sehr feinmaschige

Gaze herstellt. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 321.) sm

Aceton zum Austrocknen von chemischen Geräten. L. Barnebey

Aceton besitzt einen Siedepunkt von 56° C. und ist in jedem Ver-

hältnis mit Wasser mischbar. Es läßt sich als ausgezeichneter Ersatz

zur Entfernung von an den Gefäßwandungen chemischer Apparate an-

haftendem Wasser, an Stelle von Alkohol oder Äther verwenden und

besitzt dabei noch den Vorzug größerer Billigkeit. Durch einen Luft-

strom oder durch Wärme kann es schließlich aus den auszutrocknenden

Gefäßen entfernt werden. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37 , S.1835.) pu

Die Verwendung von Jod als wasserentziehendes und kon-

densierendes Mittel. H. Hibbert. Jod besitzt die Eigenschaft,

beim Erhitzen mit organischen Verbindungen als wasserabspaltendes

und kondensierendes Mittel zu wirken. Erhitzt man Diacetonalkohol

unter gewöhnlichem Druck, so findet bei 164 ° C. unter beträchtlicher

Zersetzung die Bildung von Aceton statt. Fügt man indessen vor der

Destillation nur 1/10000 Teil Jod hinzu und destilliert dann , so tritt

unter Wasserabspaltung die Kondensation zu Mesityloxyd ein. In

Gegenwart geringer Mengen Jod wurden nun übergeführt: Alkohole

in ungesättigte Kohlenwasserstoffe, Ketonalkohole in ungesättigte Ketone,

Aldole in ungesättigte Aldehyde, Glykole in Polyglykole. (Journ. Amer.

Chem. Soc. 1915, Bd. 37 , S. 1748—1763 .) pu

Ein geeigneter Apparat zum Chlorieren mit Phosphorpenta-

chlorid. St. P. Miller und F. C. Gurley. Beim Arbeiten mit

Sulfonsäurederivaten haben Verf. folgende Vorrichtung zum Chlorieren

angewandt: Die zu chlorierende Substanz wird in eine dickwandige

Filtrierflasche gebracht und diese an die Saugpumpe angeschlossen,

worauf man das Phosphorpentachlorid hinzugibt. Die beiden Sub-

stanzen werden in der Flasche mit einem dicken Glasstabe zusammen

verrieben. Auf diese Weise wird man von keinen Salzsäuredämpfen

belästigt. Das Chlorierungsprodukt darf natürlich nicht flüchtig sein.

(Journ . Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 1361.)
sm

Qualitative Analyse unorganischer Substanzen. H. Biltz.

6. Auflage. Gr. 8 °. 64 Seiten. 3,80 M. Veit & Co., Leipzig.

Vereinfachte quantitative Mikroelementaranalyse organischer

Substanzen. J. V. Dubsky. Lex. 8°. 2,40 M. Veit & Co., Leipzig.

Anthocyan als mikrochemisches Reagens. O. Gertz. 57 Seiten

Lex. 8 °. 3,75 M. O. Harrassowitz, Leipzig.

Arsenige Säure als Normallösung in der Alkalimetrie. C.

Menzies und N. Mc Carthy. Arsenige Säure läßt sich quantitativ

in Arsensäure durch Eindampfen von reiner arseniger Säure mit konzen-

trierter Salpetersäure überführen. Zur Entfernung der überschüssigen

Salpetersäure nimmt man mit Wasser auf, dampft wieder ein und

wiederholt dieses zweimal. 2,47 g arsenige Säure, auf diese Weise in

Arsensäure übergeführt, geben in Wasser gelöst 500 ccm n/10-Lösung.

Zu einer abgemessenen Menge dieser Lösung, etwa 30-40 ccm, fügt

man Phenolphthalein als Indicator und 3-4 ccm einer gesättigten

Chlorbariumlösung. Man läßt nun die Alkalilösung hinzufließen, rührt

um, bis eine glänzende, seidenartige Fällung von BaHASO, entstanden

ist, und titriert dann in gewöhnlicher Weise bis zum Farbenumschlag.

(Journ. Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37 , S. 2021-2023.) pu

*
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Oxalsäure mit Methylorange und mit Jodid-Jodat titrierbar.

G. Bruhns. Verf. bestätigt, daß reine, krystallisierte Oxalsäure viele

Jahre unverändert in gut schließenden Glasstöpselflaschen aufbewahrt

werden kann und sich als Urtiterstoff gut eignet. Sie läßt sich auch

in Gegenwart von Alkalien sehr scharf gegen Methylorange titrieren,

wenn man erst nach nahezu vollständiger Neutralisation durch das

Alkali der Flüssigkeit die der Oxalsäure mindestens gleichwertige Menge

Chlorcalcium zufügt. Wird eine andere Reihenfolge eingehalten, so

wird durch das gebildete Calciumoxalat überschüssige Oxalsäure nieder-

gerissen und der Neutralisation entzogen. Hierin zeigt sich die in

sehr verdünnten Lösungen festgestellte Neigung der Oxalsäure, mit

Erdalkalien saure Salze zu bilden, weshalb z. B. Barytwasser zur

Messung der Oxalsäure nicht geeignet ist. Durch Messung des aus

Jodid-Jodatgemisch ausgeschiedenen Jods mit Thiosulfat bestimmt Verf.

die Oxalsäure, indem er eine genügende Menge Chlorcalcium zugibt,

sobald das Jodid-Jodat in die Mischung eingetragen ist. (Zeitschr.

analyt. Chem. 1916, Bd. 55, S. 23.)
Wo.

Phenolchinolinein, ein heterocyclisches Analogon des Phenol-

phthaleins. W. Dox. 10 g Chinolinanhydrid, 20 g Phenol und 8 g

konzentrierte Schwefelsäure werden im Ölbade 10 Std. lang auf 120° C.

erhitzt. Die Mischung wird in Wasser gegossen und die Lösung bis

zur Entfernung des überschüssigen Phenols gekocht. Die gelb gefärbte

Fällung wird in Alkohol gelöst, durch Kochen mit Tierkohle entfärbt

und nach dem Verdampfen des größten Teiles des Alkoholes durch

Zusatz von Wasser das Phenolchinolinein CisHINO, als gelblicher

körniger Niederschlag erhalten. Das Produkt ist wie das Phenolphthalein

ein ausgezeichneter, wenn auch sehr teurer Indicator. Chinolinanhydrid

wurde durch Erhitzen der Chinolinsäure mit Essigsäureanhydrid in

quantitativer Ausbeute erhalten, wenn man das Gemisch langsam erhitzte,

bis Lösung eingetreten war, und dann 5 Min. im Kochen erhielt. (Journ.

Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 1948-1949.) pu

Zur Titrierung kleiner Mengen Haloide. F. C. Mc Lean und

D. D. van Slyke. Das Haloid wird in Gegenwart einer bekannten

Menge freier Salpetersäure (am besten etwa 1 g) mit 0,04 n- oder mit

0,02 n-Silbernitratlösung
im Überschuß ausgefällt. Bei Bromiden undBei Bromiden und

Chloriden wird das Silberhaloid abfiltriert, nachdem man den Nieder-

schlag mit 1 oder 2 Tropfen Caprylalkohol geschüttelt hat. Im Filtrat

wird der Überschuß an Silber mit 0,02 n- oder mit 0,01 n-Kalium-

jodidlösung zurücktitriert. Vor der Titration gibt man auf 1 g freie

Salpetersäure 4 ccm einer Lösung hinzu, die im Liter 446,0 g Tri-

natriumcitrat, 19,0 g Natriumnitrit und 2,5 g lösliche Stärke enthält.

Mit dieser Methode lassen sich Haloide bestimmen, deren Menge nicht

größer als 0,5 mg-Moleküle ist und mit einer Genauigkeit von 1 : 1000.

(Journ. Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 1128.) sm

Über die quantitative Bestimmung des Fluors. H. Adolph.

Durch Schmelzen mit Alkalicarbonat kann alles Fluor in kieselsäure-

haltigen Materialien nach der BERZELIUS-ROSE-Methode ermittelt werden.

Verf. gibt die besten Bedingungen für die OFFERMANN- Methode, nach

welcher das Fluor durch Verflüchtigung als Siliciumtetrafluorid bestimmt

werden kann, an. Diese Methode eignet sich für die direkte Bestimmung

des Fluors im Flußspat. Lösliche Fluoride lassen sich am genauesten

durch Fällung als Bleifluorid bestimmen. Für die Bestimmung und den

Nachweis geringer Mengen Fluor in Mineralien ist die colorimetrische

Methode von STEIGER - MERVIN am geeignetsten. (Journ. Amer. Chem.

Soc. 1915, Bd. 37 , S. 2500-2515.)

-

pu

Ein Fällungsmittel für Ammoniak. S. St. Graves. Das Reagens

besteht aus Quecksilberchlorid, Natriumchlorid und Lithiumcarbonat, ist

in Gegenwart von Salzen beständiger als das NESSLER Sche und ebenso

empfindlich. Es liefert ferner nephelometrisch genaue Ergebnisse und

ist bei der Wasseranalyse brauchbar und läßt sich direkt zu normalen

und mikrochemischen Kjeldahlbestimmungen anwenden. (Journ. Amer.

Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 1171.) sm

Bestimmung von Kohlensäure durch Verlust. P. Miller. Der

Apparat stellt eine vereinfachte Abänderung des SCHRÖTTER Schen dar. Ein

kleiner Rundkolben ist mit einem doppelt durchbohrten Stopfen ver-

sehen, durch dessen eine Bohrung ein Chlorcalciumrohr geführt ist,

während durch die andere das untere Ende des die Säure aufnehmenden

Trichterrohres geführt ist. In dieses Rohr ist ein genau passendes

anderes Rohr gesteckt, welches oben und unten je eine kleine Öffnung

besitzt ; durch die obere Öffnung tritt die Säure aus dem Trichter in

das Rohr ein , fließt durch dasselbe hindurch und tritt durch die

untere in den die Substanz aufnehmenden Kolben. Zieht man dieses

Rohr etwas in die Höhe, so wird die untere Öffnung durch einen

unten über dieses Rohr gestreiften einfach durchbohrten Gummistopfen

verschlossen und der Säurezufluß hört auf. Der Apparat wird mit einer

bestimmten Menge Substanz und Säure beschickt, dann wird durch Säure-

zufluß die Kohlensäure ausgetrieben, schwach erwärmt und nach dem Ab-

kühlen CO2 durch einen Luftstromverdrängt. Der Gewichtsverlust entspricht

der vorhandenen CO2. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37 , S. 1730.) pu

Über den zur Berechnung der Phosphorsäure nach Neumanns

Methode angewandten Faktor. L. Jodidi. Die NEUMANN sche

Methode beruht auf der Fällung des Phosphors als Ammonphosphor-

molybdat aus saurer, 10 % Ammoniumnitrat enthaltender Lösung und

der Titration der Fällung, welche die Zusammensetzung 12 MoO3

. (NH4)3PO4.2 HNO3 besitzt, mit n/2-Natriumhydroxyd (1 ccm = 0,554mg

Phosphor). Verf. findet in Übereinstimmung mit den HÜBNER Schen

und WARDLAWschen Resultaten, daß dieser Faktor mit der Menge des

anwesenden Phosphors schwankt; jedenfalls ist er zu niedrig und

besser durch 0,57 zu ersetzen. GREGERSENS Verfahren, die gelöste

gelbe Fällung mit n/2-H₂SO, überzutitrieren, die Kohlensäure durch

Kochen zu entfernen und dann mit n/2-NaOH zurückzutitrieren, ist

genau, aber unbequem. Am besten ist es, einige blinde Versuche zu

machen, um die in den Reagenzien enthaltenen Verunreinigungen, wie

a) Phosphor, b) in den zu titrierenden Flüssigkeiten enthaltene Kohlen-

säure, c) die Wirkung der kochenden Alkalilösung auf das Filtrierpapier

festzustellen und diese Zahlen von den bei der acidimetrischen Analyse

erhaltenen Werten in Abzug zu bringen. (Journ . Amer. Chem. Soc.

1914, Bd. 37 , S. 1708-1710.) pu

Die Bestimmung von Uran und Phosphor. D. Newton und

L. Hughes. Uranylsalze lassen sich in schwefelsaurer Lösung durch
---

Titansesquisulfatlösung zu Uransalzen reduzieren. Den Überschuß an

zur Reduktion benutztem Titansalz kann man durch Wismuttrioxyd

oxydieren, dann vom reduzierten und überschüssigen Wismuttrioxyd

abfiltrieren und nun im schwefelsäurehaltigen Filtrat durch Titration

mit n/10-Kaliumpermanganatlösung das Uran bestimmen. 1 ccm n/10-

Kaliumpermanganatlösung entspricht 0,0135 g Uran. Zur Bestimmung

des Phosphors fällt man denselben als Ammoniumuranylphosphat

UONHAPO , filtriert den Niederschlag durch ein in einen Platinkonus

eingesetztes Asbestfilter ab, wäscht mit 2 % iger Ammoniumacetatlösung

aus und löst nun den Niederschlag auf dem Filter in 16 % iger Schwefel-

säure. Die Lösung wird in einem 150 ccm - Erlenmeyerkolben mit

Titansesquisulfatlösung und Wismuttrioxyd wie oben angegeben be-

handelt, filtriert und dann mit n/10-Kaliumpermanganatlösung titriert.

Aus dem Urangehalt läßt sich dann der Phosphorgehalt berechnen.

(Journ. Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 1711-1715.) pu

Die Bestimmung von Eisenoxydul in Silicaten durch Titration

mit Bichromat. L. Barnebey. - Eisenoxydul, durch Extraktion von

Silicaten mit Fluorwasserstoffsäure erhalten, läßt sich durch Titration

mit Bichromatlösung in schwach salzsaurer Lösung genau bestimmen,

wenn man die Fluorwasserstoffsäure vorher entfernt. In Gegenwart

von Fluorwasserstoffsäure setzt man der Lösung eine bestimmte Menge

Borsäure, welche die Fluorwasserstoffsäure unschädlich macht, zu und

titriert unter Verwendung von Kaliumferricyanidlösung als Indicator.

Bichromatlösung, von der 1 ccm 0,001 g FeO entspricht, eignet sich

besser als Permanganatlösung, da dieselbe beständiger als letztere ist

und durch organische Stoffe nicht so leicht reduziert wird. Als Indicator

dient ein Tropfen einer 0,05 % igen Kaliumferricyanidlösung. In schwach

salzsaurer Lösung erhält man ausgezeichnete Resultate ; ist die Lösung

zu sauer, so muß man Eisenchlorid hinzufügen. (Journ. Amer. Chem.

Soc. 1915, Bd. 37 , S. 1829-1835.) pu

Beiträge zur Fehling - Soxhlet schen Zuckerbestimmung. Ruoss.

Verf. hat sich die Aufgabe gestellt, das Verhältnis des reduzierten

Kupfers zur vorhandenen Dextrosemenge für alle Zuckergehalte von

0,01-1,0 % zu bestimmen, so daß die vom SOXHLET schen Vorversuch

geforderte rohe Bestimmung und die daraus folgende Verdünnung oder

Einengung der Zuckerlösung auf etwa 1 % unterbleiben kann. Die Er-

gebnisse der SOXHLET schen Beleganalysen rechnet Verf. auf 100 ccm

FEHLING Sche Lösung um und findet für alle fast genaue Überein-

stimmung. Daraus bestätigt sich der gesetzmäßige Zusammenhang

zwischen Cu- und Zuckermenge, und mit Hilfe der Methode der

kleinsten Quadrate lassen sich die Werte für andere als 1/2 und 1 % ige

Zuckerlösungen bis auf 0,001 % genau durch eine mathematische Formel

ausdrücken. Unter der Annahme, daß 1 ccm FEHLING scher Lösung

äquivalent ist 5 mg Dextrose, werden die FEHLINGSchen Prozente ge-

funden, deren Verhältnis zu den richtigen Prozenten Verf. berechnet

und in einer sich auf Konzentration von 1,06-0,10 FEHLING Sche

Prozente erstreckenden Tabelle zusammenstellt. Über das Erkennen

des Endpunktes der Titration wird bemerkt, daß bei einem Gehalt der

Zuckerlösung an gewissen N-haltigen Stoffen wie Ammon, Kreatin,

Kreatinin, Harnsäure, Glucuronsäure u . a . , also bei zuckerhaltigen Harnen,

sich beim Kochen mit FEHLING Scher Lösung lösliche Cuproverbindungen

bilden, die mit Ferrocyankalium reagieren und die genaue Erkennung

des Endpunktes verwischen. Verf. ist es gelungen, durch Anwendung

von auf Cupro- und Cupriverbindungen verschiedenartig wirkenden

Reagenzien, wie Ferrocyankalium und Rhodankalium, in kochsalzhaltiger

essigsaurer Lösung nach der Titration bei der Prüfung auf den End-

punkt nicht nur das Filtrieren zu umgehen, sondern auch die Un-

genauigkeiten zu beseitigen, die durch obenerwähnte Stoffe verursacht

werden. Mit Hilfe dieser Reaktionen bestimmt Verf. auch die Werte

zwischen 0,1 und 0,01 %. (Ztschr. analyt. Chem. 1916, Bd. 55, S. 1.) wo
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12. Verfahren und Apparate zum Mischen und Trennen.*)

Verfahren und Vorrichtungen zum Sichten von zähflüssigen

Schlämmen feiner Körnung, wie Strontian- oder Zementrohschlamm.

G. Polysius , Eisengießerei und Maschinenfabrik. Die ge-

nannten Schlämme haben eine sirupartige Konsistenz. Das Verfahren

besteht darin, daß die Schlämme unter Verwendung von Druckluft oder

einem anderen gespannten Gas als Beförderungsmittel derart gegen

Siebe gespritzt werden , daß

C

der Schlamm sich in feiner

Verteilung gegen die Sieb-

fläche ergießt und durch Mit-

reißen von Luft aufgelockert by

wird. Die Zuführung des

Schlammes gegen die Sieb-

flächen kann mittels bekannter

ejektorartiger Vorrichtungen

erfolgen. Die Siebflächen

können zylindrische, kegel-

a

stumpfförmige oder ähnliche Körper bilden, und es kann ein Verteiler

die Schlämme auf deren Stirn- und Mantelflächen verbreiten . Zweckmäßig

erweitert sich die die Schlämme zuführende Rohrleitung an ihrer Austritts-

stelle. Man kann den Siebflächen eine regelbare Umlaufbewegung

erteilen. Die Abbildung zeigt eine Ausführungsform einer verwend-

baren Vorrichtung. In einem Montejus a sammeln sich die im Laufe

der Fabrikation entstandenen Schlämme. Durch ein mittels eines

Ventils v drosselbares Rohr b wird Druckluft zugeführt. Ein zweites

Rohr c taucht in die im Montejus befindliche Schlammasse bis fast

auf dessen Boden, so daß die Schlämme unter der Wirkung der Preẞ-

luft darin emporsteigen. In einem gewissen Abstand von der Ausfluß-

mündung des Rohres c werden ein oder mehrere Siebe d angeordnet,

gegen welche der austretende Schlamm spritzt. Es findet dabei eine

feine Verteilung unter heftigem Mitreißen von Luftblasen statt, so daß

sich der Schlamm mit Leichtigkeit sichten läßt, wobei die mitgerissene

Luft zur Reinhaltung der Siebe beiträgt. (D. R. P. 294662 voin

1. Februar 1913.) i

-

Schüttelherd mit endloser, quer zur Bewegungsrichtung ge-

neigter Plane zum Sortieren von körnigem Gute nach der Korn-

größe. Henry Moore Sutton , Walter Livingstone Steele und

Edwin Goodwin Steele , Dallas in Texas, V. St. A. Der Herd

besitzt Vorrichtungen für eine senkrecht auf- und abgehende Schüttel-

bewegung und Widerstände für das zu sortierende Gut, welche in

der Bewegungsrichtung des Gutes auf dem Herde an Größe wachsen.

Durch die genannte, dem Herde mitgeteilte Bewegung findet eine wirk-

same Erschütterung oder Schüttelung des zu sortierenden Gutes statt,

so daß sich dieses in nach der Korngröße genau unterschiedene, neben-

einander herlaufende Schichten zerlegt und getrennt abfließt. Gleich-

zeitig verhüten die in der Bewegungsrichtung des Gutes an Größe

zunehmenden Widerstände, daß die verschiedenen sortierten Schichten

bei der nach unten an Stärke zunehmenden Schüttelung durcheinander

springen, was die Sortierung stören würde. Zur Erzielung der Schüttel-

bewegung sind unter dem Planherde unrunde kegelförmige Walzen

vorgesehen, die bei ihrer Umdrehung den Planherd auf und ab be-

wegen. (D. R. P. 293793 vom 31. März 1914.)
i

-
Der Kesson-Rice sche Klassierherd. Liwehr. Um der Un-

vollkommenheit der bisherigen Klassiermethode von Haufwerk nach

der Korngröße mit Hilfe von Rättern mit übereinander angeordneten

Sieben abzuhelfen, haben KESSON und RICE vorgeschlagen, die Trennung

anstatt nach dem Korndurchmesser nach dem absoluten Gewichte der

einzelnen Gesteinsteilchen vorzunehmen . Erf. sind bei der Ausbildung

ihres Verfahrens von den Stoßherden ausgegangen, auf denen eine

Sortierung nach der Dichte vorgenommen wird. (Montan. Rundsch.

1915, Bd. 7, S. 776-779, 805-809.)

-

rl

Schleudermaschine für ununterbrochenen Betrieb, bei welcher

das Schleudergut durch achsiale Verschiebung des Schleudermantels

entfernt wird. Dr. Ing. Gustav ter Meer, Hannover- Linden. Der

das Schleudergut abstreifende Trommelboden besitzt eine aus einzelnen

Ringteilen bestehende Dichtung. (D. R. P. 294381 v. 23. April 1913.) i

Elastisches Halslager für stehende Schleudertrommelwellen.

Otto Schäfer, Süchteln. In dem die Welle umschließenden, an

ihren Schwingungen, nicht aber an ihrer Drehung teilnehmenden Lager-

körper ist eine Anzahl gleichmäßig auf den Umfang verteilter Rollen

gelagert, welche gegen die Innenfläche eines fest am Trommelgehäuse

gelagerten Ringes aus Gummi o. dgl. drücken und dadurch die Aus-

schläge der Welle auf den Ring übertragen. (D. R. P. 294 382 vom

29. April 1914.)

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 394.

i

Naßverbundmühle mit im wesentlichen gleichen Mahlbahn-

durchmessern des Vorschrot- und Feinmahlraumes und Überführung

des Mahlgutes durch in einer Zwischenwand vorgesehene Schlitze

und eine hinter den Schlitzen liegende Überlaufvorrichtung. Firma

G. Polysius. Die Überlaufvorrichtung ist derart als Hohlringkörper

ausgebildet, daß eine die Mahlbahnfläche beeinträchtigende Zwischen-

kammer vermieden wird. (D. R. P. 294543 vom 23. Mai 1914.) i

—

—

Auslaugen pflanzlicher, tierischer oder mineralischer Stoffe ,

insbesondere solcher in fein verteilter Form. Elektro - Osmose-

Akt. - Ges. (Graf Schwerin - Gesellschaft). Die üblichen Filter-

pressen versagen in ihrer Funktion, wenn das zu behandelnde Material

in seinem Feinheitsgrade eine gewisse Grenze überschreitet, indem dann

auch der stärkste Druck nicht imstande ist, das Waschwasser durch den

Filterkuchen zu treiben. Vorliegendes Verfahren soll das Auswaschen

und Auslaugen beliebig fein verteilter Stoffe unter geringem Druck

gestatten und außerdem eine weitgehende Reinigung der Masse er-

möglichen. Zu dem Zweck erfolgt das Auswaschen unter gleich-

zeitiger Einwirkung des elektrischen Stromes auf die Masse, indem

man diese zwischen zwei perforierte Elektroden bringt und die Wasch-

flüssigkeit an einer der Elektroden zuführt. Das Waschwasser wird

dann elektroosmotisch durch den Kuchen hindurch nach der Kathode

10 1

übergeführt, falls man elektronegative

Stoffe zu behandeln hat, während es

bei elektropositiven Stoffen an der

-40 Anode abfließt. Hierbei sollen in

der Masse enthaltene gelöste Körper

ausgeschwemmt werden. Enthält die

auszuwaschende Masse Bestandteile

elektrisch aktiven Charakters, so ist

auch eineTrennung der Beimengungen

entsprechend ihrer elektrischen Ladung

zu erreichen, indem saure, überhaupt

elektronegative Bestandteile nach der

Anode, basische oder elektropositive

nach der Kathode wandern. Die Ab-

bildungen zeigen eine zur Ausführung

desVerfahrensgeeignete Vorrichtungin

zwei senkrechten Schnitten. Zwischen

Das

zwei kammerartigen Rahmen 10 mit Längsrippen 7 befindet sich ein

Rahmen 9, welcher unter Einfügung gelochter Elektroden 3, 4 zwischen

den Rahmen 10 eingespannt ist. Unter Zwischenlegung von Filter-

tüchern 5, 6 wird die auszuwaschende Masse 8 in den von dem

Rahmen 9 und den Elektroden gebildeten Raum gebracht.

Waschwasser wird durch den Kanal 1 zugeführt, verteilt sich auf der

Innenfläche des Rahmens 10, indem es zwischen den Rippen 7 empor-

steigt, durchdringt sodann den Filterkuchen 8 und fließt durch die

Offnung 2 ab. Im Anodenraum findet allmählich eine Anreicherung

an negativen Bestandteilen statt, welche abgeführt werden müssen, da

sie sonst den elektroosmotischen Vorgang beeinträchtigen und das

Waschwasser nicht mehr durch den Filterkuchen hindurch kann. Man

muß daher entweder den Prozeß von Zeit zu Zeit unterbrechen und

das Anodenwasser ablaufen lassen, oder man läßt einen Teil des

anodisch zugeführten Wassers ununterbrochen ablaufen. (D. R. P. 294667

vom 10. Dezember 1915.) i

Trennung adsorbierter, kolloider, löslicher oder fein verteilter

Körper von den ihnen als Träger dienenden Stoffen. Elektro-

Osmose-Akt. - Ges. (Graf Schwerin - Gesellschaft.) - Bei Be-

arbeitung gewisser Adsorptionen hat sich gezeigt, daß für manche

kolloide Substanzen der Potentialunterschied gegenüber der Flüssigkeit

nicht groß genug ist, um ein osmotisches Wandern hervorzurufen.

Dieser Mangel wird dadurch verstärkt, daß sich häufig in der Nähe

des kathodischen oder anodischen Diaphragmas eine saure oder alka-

lische Schicht bildet, welche nicht nur die Wanderung noch weiter be-

einträchtigt, sondern auch unter Umständen eine chemische Veränderung

der Substanzen selbst verursacht. Diese Nachteile sollen sich ver-

meiden, und es soll sich eine Wanderung auch schwach geladener

Stoffe ordnungsmäßig erzielen lassen, wenn man die Suspension um-

rührt. Dadurch soll schädliche Schichtenbildung in der Nähe der Elek-

troden verhütet und die schwach wandernden Kolloide sollen in die

unmittelbare Nachbarschaft und den Wirkungsbereich der Diaphragmen

gebracht werden, wobei der geringe Potentialunterschied zwischen

Kolloid und Diaphragma genügt, um die Wanderung durch das Dia-

phragma hindurch zu veranlassen. (D. R. P. 295043 vom 26. Januar

1915, Zus. zu Pat. 265628.¹)

1) Chem.-Ztg. Repert. 1913, S. 612.

i
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13. Brennstoffe. Feuerungen. Öfen. Generatoren. Dampfkessel. *)

Die thermoelektrischen Eigenschaften des Kohlenstoffes. C

Moore. Die thermoelektrischen Eigenschaften einer Kohle schwanken

mit der Temperatur und sind abhängig von der Art des verwendeten

Rohmaterials und seiner Entstehungsweise. Die Tatsache, daß bei einigen

Arten von Bogenkohlen ein beträchtliches Temperaturgebiet konstanter

elektromotorischer Kraft gefunden wurde, gibt für diese Kohlen die

Möglichkeit eines Umwandlungsintervalles an. (Journ . Amer. Chem. Soc.

1915, Bd. 37, S. 2032-2037.) pu

Preßkopffür Braunkohlenbrikettpressen mit zwei von einander

vollständig getrennten Formzeugkanälen. Maschinenfabrik Buckau

Akt.- Ges. , Magdeburg-Buckau. Zwischen beiden Formzeugkanälen

liegt ein fester Mittelsteg, welcher im Verein mit den beiden äußeren

Wänden des Preßkopfes zur Verlagerung des Zungenbolzens und zur

Aufnahme von Preßkopfverklammerungsbolzen dient. (D. R. P. 291 890

vom 16. August 1914.) i

Die Verwertung des Braunkohlenstaubes. Herbing. (Montan.

Rundsch. 1915, Bd. 7, S. 333-338.)

Abb. 1

a

e

rl

Kohlenbrech- und Fördervorrichtung für selbsttätige Feuerungen.

Ulrich Neumann , Bremen. Abb. 1 zeigt einen senkrechten Schnitt

durch die Vorrichtung, Abb. 2 eine Ansicht von oben auf die Brech-

und die Gegenwalze. Unterhalb des Zuführungstrichters a für die zu

zerkleinernde Kohle ist eine Brechwalze b

angeordnet, die mit einer Gegenwalze c

zusammenarbeitet. Unter den Walzen

befindet sich ein Boden d, welcher in

der Fördervorrichtung der Kohle unter-

halb der einen Seitenwand des an den

Trichter a angeschlossenen Walzen-

gehäuses so endet, daß die zerkleinerte

Kohle über die Kante e hinwegbefördert

wird. Die Brechwalze b ist aus einzelnen

Scheiben zusammengesetzt, von denen

jede mit vier vorspringenden Spitzen

versehen ist, deren Schneidkanten nach

der Achse der Brechwalze hin geneigt

sind. Diese Spitzen bilden nach einer

Schraubenlinieverlaufende Schneidkanten.

Auf der Welle der Gegenwalze c sind

die Brechscheiben c¹ in einem gewissen

Abstand voneinanderbefestigt und greifen

mit seitlichem Spiel in Aussparungen der

Brechwalze b ein. Zwischen den Brechscheiben c¹ ist die Gegenwalze c

außerdem noch mit scharfkantigen, in die Zwischenräume hineinragenden

Rollen ƒ besetzt. Die Brechwalze und die Gegenwalze laufen in ent-

gegengesetztem Sinne um. (D. R. P. 294715 vom 15. Mai 1914.) i

Abb. 2

Feuerung für grobkörnigen, teilweise pulverförmigen Brenn-

stoff. Karl Hjalmar Wilhelm von Porat, Stocksund, und

Motala Verkstads Nya Aktiebolag, Motala Verkstad in Schweden.

- Die Feuerung besitzt eine unten offene, über einem Rost 3

liegende Kammer 1, in welche der Brennstoff und die Luft in

tangentialer Richtung eingeführt werden, und welche von Mauerwerk 6

umgeben und mit einer unteren Öffnung 7 versehen ist. Durch das

Rohr 2 wird der Brennstoff zugeführt. Durch die Öffnungen 4 und

einen Kanal 5 im Mauerwerk

wird die Verbrennungsluft zu-

geführt. Die Verbrennungsluft

gelangt zuerst in die Ringkam-

mer 8, welche mit den Öffnun-

gen 4 verbunden ist, und bläst

ungefähr tangential gegen den

Brennstoff, welcher aus dem

Rohre 2 eintritt. Da der Brenn-

stoff mit großer Geschwindig-

keit in die Kammer 1 einströmt,

entsteht dort eine wirbelnde Be-

wegung der Brennstoff- und

Luftmischung, wobei die pulver-

förmigen Teile des Brennstoffes

in der Kammer schwebend verbrannt werden. Die grobkörnigen Teile

des Brennstoffes fallen durch die Öffnung 7 auf den Rost 3, wo sie

verbrannt werden. Die Verbrennungsgase strömen in der Pfeilrichtung

in den Dampferzeuger hinein . (D. R. P. 294716 v. 30. April 1916.) i

Tiegelschachtofen für festen Brennstoff mit unten erweitertem

Anton Korfmacher, Düsseldorf. Nur die am unterenSchacht.

Teil des Tiegels beginnende und sich gleichachsig unter ihm fortsetzende

Erweiterung des Schachtes dient zur Aufnahme des Brennstoffes. Eine

abnehmbare Haube ist mittels Feder und Nut gegen den erweiterten

Schachtunterteil abgedichtet. Die Abbildung zeigt einen senkrechten

Schnitt durch den Ofen. Der Schmelztiegel a ruht auf einem feuer-

festen Untersatz b, um welchen der Brennstoff innerhalb des Raumes c

gelagert wird , und zwar etwa bis zur Linie A-A, in welcher die

Haube d auf dem Ofenmauerwerk ruht. Die Haube d bedeckt mit

geeignetem Spielraum den Tiegel a und

besitzt oben eine als Fülltrichter aus-

gebildete Öffnung e, welche nach dem

Schornstein führt. Die Trichterhaube d

ist zur Ermöglichung des Heraushebens

des Tiegels a abnehmbar. Um ihre

gute Abdichtung nach außen hin zu

erzielen, ist die Haube an ihrer Unter-

seite mit einer Feder (Rippe h) versehen, A

welche in eine entsprechende Ringnut

des oberen Teiles des Ofenmauerwerkes

eingreift. In die Ringnut wird eine

feuerfeste Masse , beispielsweise feiner

Formsand, gebracht, wodurch eine gute

Abdichtung erzielt werden soll. Die

angegebene Unterbringung des Brenn-

stoffes bedingt, daß die aus seinen oberen Sch.chten sich entwickelnden

Heizgase, welche an dem Tiegel entlang streichen , besser ausgenutzt

werden. Die Heizgase pressen sich unter großem Druck an den

Wandungen des Tiegels entlang nach oben , und zwar beginnt die

Pressung des Gases bereits am unteren Teile des Tiegels, so daß das

auf dessen Boden liegende Schmelzgut zuerst geschmolzen wird und

seine Wärme an das darüber lagernde Metall abgibt, wodurch die

Schmelzung beschleunigt werden soll. Düsen g münden aus den Luft-

kanälen hi schräg aufwärts in den Brennstoffraum c. (D. R. P. 294766

vom 10. Mai 1913.)
i

Schmelztiegelofen mit unmittelbar gegen den Tiegel gerichteter

Gebrüder Wagner, Dampfkesselfabrik. - Die
Heizflamme.

C

A

B.

bisherigen Ofen dieser Art sollen

wegen ungleichmäßiger Erhit-

zung des Tiegels und seines

Inhaltes wenig brauchbar sein.

Nach vorliegender Erfindung

wird zur Beseitigung dieser

Mängel die Stichflamme zwar

auch unmittelbar auf den Tiegel

geblasen, dieser aber dabei um

seine eigene Längsachse gedreht,

um trotz der einseitigen Be-

anspruchung eine gleichmäßige

Einwirkung der Flamme zu er-

möglichen. In dem abgebildeten

Ausführungsbeispiel eines sol-

chen Tiegelofens erhält der Tie-

gel D durch den Brenner C im

oberen feststehenden Ofenteil A

dieWärmezugeführt. Der Tiegel

steht auf dem um die vertikale

Achse x-y drehbaren Unterteil B.

Dadurch wird der ganze Tiegel-

umfang bei einer Umdrehung

des Tiegels an der Heizflamme

vorbeigeführt. Das Ein- und

Ausbringen des Tiegels kann beispielsweise durch Senken des Unterteiles

B ermöglicht werden. Die Flamme kann senkrecht oder schräg gegen

dieWandungdes Tiegels stoßen. (D. R. P. 294767 vom 19. Juni 1915.) i

Dampfkessel, bei welchem die Stehbolzen der Feuerbüchse an

ihrem äußeren Ende mittels einer aufgeschraubten Büchse heraus-

nehmbar in Öffnungen des Kesselmantels befestigt sind. Dearell

D. Shierk, Rockford in Illinois, V. St. A. (D. R. P. 293 288 vom

3. August 1915.) i

Dampfkessel mit spulenartig gewundenen Wasserröhren. Willis

Mitchell Company Inc., New York. Die unter sich verbundenen

Rohrspulen sind in einem Kreis nebeneinander um einen gemeinschaft-

lichen Brenner angeordnet, welcher in der Mitte eines die Gesamtheit

der Wasserrohrspulen umschließenden Gehäuses sitzt. (D. R. P. 294 800

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 402. vom 18. April 1915.)
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16. Anorganisch-chemische Industrie. Düngemittel.*)

Mehretagiger Ofen zum Rösten, Calcinieren u. dgl., z. B. zur

Darstellung von Sulfat. Franz Dewald, Bitterfeld. Damit man

die Rührer gleichzeitig in übereinander liegenden Behältern in ver-

schiedener Höhe über deren Böden wirken lassen kann, ordnet man

einerseits die Rührwelle selbst in der Höhe einstellbar, anderseits die

Rührarme mittels einer Gleitverbindung an der Rührwelle an. In neben-

stehendenAbbildungen eines solchen Ofens enthält der obere schalenförmige

Behälter b, in welchen das Gut durch eine Schnecke o befördert wird,

S

p

fb K b

d

259E

nזי

h

t'

n

2

und welcher mit einem

Gasabführungskanal q

versehen ist, die auf der

Rührwelle e sitzenden,

mit Streichern g ver-

sehenen Rührarme f

Die darunter liegende

Etage a, welche durch

eine Öffnung um die

Rührwelle e mit der

oberen Schale b ver-

bunden ist und durch

metallisches Natrium oder Kalium gebracht. In einem Strome von

Ammoniakgas wird die so erhaltene Legierung auf 300 ° C. erhitzt,

bis Gewichtskonstanz eingetreten ist. Der Katalysator wird in einer

Atmosphäre von trocknem Ammoniakgas aufbewahrt. An Stelle von

Kobalt können Äquivalente von Magnesium, Cer, Bor, Titan, Uran oder

Silicium treten (Ver. St. Amer. 1141948). Nach Ver. St. Amer. Pat.

1141947 kann auch Nickel , Eisen oder Molybdän mit Natrium oder

Kalium und Stickstoff zusammen als Katalysator Verwendung finden.

(Ver. St. Amer. Pat. 1141947/48 vom 8. Juni 1915, angem. 2. August

1913 bezw. 8. Juli 1914.)

einen am Rührarm ƒ

befestigten Streicher d

von Verstopfungen frei-

gehalten, werden kann,

enthältdieausSchamotte

bestehende Muffel w, in

welcher sich ebenfalls

Rührarme ƒ mit Strei-

chern g bewegen, und

aus welcher das Gut

bein in Förderbehälter

gelangen kann. Durch

einenvon derDecke aus-

gehenden Abstreicher c

können die Rührer in

der Muffel von sich an-

setzendem Gut befreit

werden. Die Heizung

erfolgt durch Feuerzüge

s, t, t¹, p, v, p¹ , r, welche so angeordnet sind, daß durch die Zweigkanäle

P, p¹ , v die Erhitzung der Decke der Muffel gegenüber der Erhitzung

der Muffelsohle erheblich verstärkt wird. Die hohle Rührwelle e, welche

oben und unten durch Kugellager h und i geführt und durch je einen

Sandverschluß k und gegen die Außenluft abgedichtet sein kann, ist

mit einem Stellwerk versehen, welches auf die Grundplatte m derWelle e

einwirkt. Dadurch kann man die Rührarme während des Betriebes be-

liebig heben und senken und auf diese Weise eine schützende Material-

kruste auf den Behältersohlen bilden oder entfernen. Um die Rühr-

arme ƒ der einzelnen Etagen gleichzeitig in verschiedenen Höhen über

ihren Böden einstellen zu können, sind sie an der Welle e verschiebbar

befestigt. Durch diese Maßnahmen soll auch der Entstehung von

Sprüngen im Mauerwerk oder in der Decke der einzelnen Etagen ent-

gegengewirkt werden. (D. R. P. 294706 vom 18. Dezember 1913.) i

-

am

Verfahren zur Wiedergewinnung von Aluminiumchlorid aus

ölhaltigen Rückständen , wie sie bei der Behandlung von Öl mit

Aluminiumchlorid oder mit Stoffen, die so ches bilden, übrig bleiben.¹)

Gult Refining Company , Pittsburgh in Pennsylvanien , V. St. A.

(D. R. P. 294274 vom 30. Dezember 1915.) i

Herstellung von künstlichem Korund im elektrischen Ofen.

A. R. Lindblad. - Die Intensität der den Elektroden zugeführten

elektrischen Energie wird während des Betriebes durch Änderung der

Spannung ohne Verschieben der Elektroden in demselben Maße ge-

ändert, wie das Leitungsvermögen des behandelten Materials sich ändert.

(Schwed. Pat. 37 178 vom 19. Juni 1912.)

Darstellung von Sulfaten und Salzsäure. Salzwerk Heilbronn

Akt.- Ges. und Peter Brandenburg. Wird Chlornatrium ge-

schmolzen und in diesem Zustande durch einen unter Druck stehenden

Strahl von kalter oder warmer Schwefelsäure oder durch ein Gemisch

von schwefliger Säure und Wasserdampf zerstäubt, so tritt sofort eine

Umsetzung in Sulfate und Salzsäure ein. Je nach dem angewendeten

Druck des Zerstäubungsmittels wird die Zerstäubung möglichst fein

und die Umsetzung vollständig. Die Darstellung von Sulfat auf diese

Weise soll erheblich billiger sein als nach dem bisherigen Verfahren,

weil die Schmelzkosten des Chlornatriums wesentlich geringer sind als

die Kosten für das Eindampfen des Sulfates bei der Herstellung auf

nassem Wege. Auch fallen die nachfolgenden Zerkleinerungskosten

weg, da man sofort ein staubförmiges Sulfat erhält. (D. R. P. 295074

vom 31. Juli 1915.)
i

-

h

Methoden zur Untersuchung der Kunstdüngemittel. Zusammen-

gestellt und herausgegeben vom Verein deutscher Düngerfabri-

kanten, 5. Auflage.5. Auflage. 57 Seiten. Lex. 8 °. 4 M. P. Parey, Berlin.

Herstellung eines gleichmäßig wirkenden, nicht stäubenden

Düngemittels. Dr. Franz Winterfeld, Cöln-Mülheim. Kalkstickstoff

wird mit Dolomitsand vermischt. Letzterer soll den Vorzug haben,

den Kalkstickstoff, ohne durch chemische Reaktion dessen vorzeitige

Zersetzung zu bewirken, lediglich durch Adhäsion zu binden. An der

Luft bildet der Dolomitsand mit dem stäubenden Kalkstickstoff zarte

Krusten, welche infolge der Kohärenz des Dolomitsandes den erforder-

lichen Zusammenhang aufweisen sollen. Der Dolomitsand zerfällt in-

folge seines krystallinischen Aufbaues nicht in Staub, sondern in kleine

Körner, welche die staubartigen Kalkstickstoffteilchen und die vor-

handenen Kohleteilchen festhalten. Die Wirkung wird unterstützt durch

mäßige Anfeuchtung des Gemisches mittels einer schwachen Sirup-

lösung (Melasse). Durch die Mischung mit dem Dolomit soll auch

die ätzende Wirkung des Kalkstickstoffes abgeschwächt werden. (D. R. P.

295142 vom 31. Dezember 1915.) i

Herstellung von Ammoniak. F. W. de Jahn, New York.

Eine Mischung von Stickstoff und Wasserstoff läßt sich zu Ammoniak

vereinigen, wenn man sie über einen Katalysator bei 80-90 at Druck

leitet. Als geeigneter Katalysator hat sich eine Verbindung von Kobalt,

Natrium und Stickstoff erwiesen. Kobaltnitrat wird in Lösung auf

Bimsstein verteilt und mit Wasserstoff reduziert. Auf den mit Kobalt

gleichmäßig überzogenen Bimsstein wird in einer Wasserstoffatmosphäre

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 404.

Düngemittel aus Kalkstickstoff und Tankage. F. S. Washburn,

Nashville, Te. 17 Teile Kalkstickstoff werden mit 100 Teilen Tankage

(Schlachthausabfällen) gemischt. Hierdurch werden einerseits die schwer

zu trocknenden Abfallstoffe getrocknet, anderseits verliert der Kalkstick-

stoff seine Eigenschaft, zu stäuben, und nimmt eine körnige Beschaffen-

Das Produkt soll auch, ohne daß man ein Zurückgehen der

Phosphorsäure zu befürchten braucht, mit Superphosphat vermischt

werden können. (V. St. Amer. Pat. 1135639 vom 13. April 1915,

angem. 17. Nov. 1914.)
am

Herstellung von Monoammoniumphosphat. F. S. Washburn ,

Nashville, Te. Phosphorsäure wird in Türmen mit Ammoniakgas

soweit abgesättigt, daß ein Gemisch von Mono- und Diammonium-

phosphat entsteht. Durch Zusatz von Phosphorsäure in geringem

Überschuß (unter 1 %) erhält man Monoammoniumsalz, das durch Ein-

dampfen im Vakuum gewonnen wird. Die Phosphorsäure wird durch

Aufschließen von Phosphat mit Schwefelsäure hergestellt. (V. St. Amer.

Pat. 1142068 vom 8. Juni 1915, angem. 3. Aug. 1914.)

-

am

Herstellung eines Düngemittels aus Schlamm oder Schwemm-.

land. B. Reichelt, Newark, N. J. Schlamm oder Schwemmland,

auch Torf, wird in einem hermetisch geschlossenen Gefäß erhitzt und

alle flüchtigen Stoffe sowie das Kali abgetrieben . Nach dem Abkühlen

wird der verkohlte Rückstand mit dem Kali und anderen Destillations-

produkten mit Düngewert wieder vermischt und gemahlen. (V. St. Amer.

Pat. 1134760 vom 6. April 1915, angem. 2. Mai 1913.) am

Herstellung und Trocknung eines stickstoff- und kalihaltigen

Produktes. S. W. Sinsheimer, Swink, Col. Melasse wird bei

100 ° C. mit Kalk möglichst weit entzuckert und filtriert. In dem

Filtrat werden alle caustischen Salze in Carbonate durch Kohlensäure-

Abgase übergeführt und zum Teil ausgefällt, der Niederschlag wird

abfiltriert. Durch Eindampfen des Filt rates im Vakuum erhält man

ein Produkt mit 3-5% N und 12-25 % K₂O. Durch Hinzufügen von

Schwefelsäure erhält man alles Kali in Form von Sulfat. (Ver. St. Amer.

Pat. 1 134 921 v. 6. April 1915 , angem. 10. Mai 1913 u. 23. Jan. 1915). am

1) s. McAfee, Chem.-Ztg. 1916, S. 175 ; Rep. 1916, S. 48, V. St. A. P. 1144304.
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Vakuumkanne zum Transport und zur Aufbewahrung ver-

flüssigter Gase unter beliebigem Druck. Dipl. -Ing. Ambrosius.

Kowastch , Charlottenburg. Die Er-

findung soll ermöglichen, die Kanne auf

einfache Weise zu verschließen und sie

unter einem beliebig gewählten, als un-

gefährlich bekannten Druck zu halten. Das

Ende der zweckmäßig zu einem Tragbügel

gestalteten Ausflußleitung a der Vakuum-

kanne b ist mit seitlichen Öffnungen c ver-

sehen. Diese sind ebenso wie die Ausfluß-

öffnung selbst durch eine Deckschicht d

und ƒ aus Papier, Gewebe oder dünnem

Metall verschlossen. Diese Überdeckungen

kann man in verschiedener Stärke ausführen,

um je nach dem Druck, welcher im Behälter

entsteht, diesen durch die jeweilige Durch-

bruchsöffnung regeln zu können. Man kann

auch die Ausflußleitung derartig teleskopisch ausführen, daß durch den

Druck der Gase zunächst die Leitung a verlängert wird, und die Gase

erst durch die dabei freiwerdenden Öffnungen c hindurchtreten. (D.R.P.

294611 vom 8. Juni 1915.)

Meßgeräte für Druck und Geschwindigkeit von Gasen. E. Stach.

(Ztschr. Ver. d. Ing. 1915, Bd. 59, S. 878-881 .)

-

r

Über die Destillation von flüssiger Luft in einem Magnetfeld.

S. McBride. Verf. hat von zwei mit flüssiger Luft gefüllten Glas-

rohren von je 2,8 cm innerem Durchmesser und 20 cm Länge eins

zwischen die Pole eines kräftigen Magneten gebracht, das andere gänzlich

außerhalb des magnetischen Feldes. Die aus den Rohren unter gleichen

Verhältnissen durch Verdampfung der flüssigen Luft entweichenden

Gase wurden in bestimmten Zwischenräumen über Wasser aufgefangen

und untersucht. In jedem Falle enthielt das im Anfang der Destillation

aus dem im magnetischen Felde befindlichen Rohr entweichende Gas

weniger Sauerstoff als das aus dem Rohr innerhalb des Magnetfeldes.

Der Dampfdruck des flüssigen Sauerstoffs wird demnach durch ein

starkes Magnetfeld beeinflußt, wenngleich eine Erklärung für diese

Erscheinung noch nicht vorliegt. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1915,

Bd. 37, S. 1715-1718.) pu

Zur Geschichte der Wasserstoffgewinnung im Kriege. A. Sander

(Journ. Gasbel . 1915, Bd. 58, S. 637-643).

--

as

Die deutsche Ausstellung „Das Gas", München. Die Ver-

wendung des Gases zum Heizen, Waschen und Bügeln. Die Warm-

wasserversorgnng.
Wissenschaftlich - historische Abteilung. Das

Gas im Gewerbe. F. Haller und K. Bunte. Ph. Schumann.

E. Schiling. (Journ. Gasbel. 1915, Bd. 58, S. 434-437, 445-451 ,

468-471 , 493-496, 509-515, 525-532, 541-542, 557-559,

573-579, 589-591 , 605-608 , 621-626, 643-646, 658-662,

677-678, 685-690, 701-705). as

Die Kohlen- und Kokstransportanlagen des Gaswerks Budapest-

Obuda. V. Schön. (Journ. Gasbel. 1915, Bd. 58, S. 461-468,

477-482, 496-505.)
as

Über die Wirtschaftlichkeit des Verbundofens im Gaswerkbetrieb.

Schadeck. Der Verbundofen verdankt seine Entstehung dem Be-

streben , die Erzeugung der Nebenprodukte unabhängiger von dem

Gasverbrauch zu machen. Dies wird erreicht, indem der Ofen ab-

wechselnd mit Generatorgas oder mit dem von ihm selbst erzeugten

Leuchtgas beheizt wird, und zwar kann man bei jeder Kammer unab-

hängig von den anderen die Beheizungsart wechseln. Verf. erörtert

die Vorzüge eines solchen Betriebes und führt die Wirtschaftlichkeits-

rechnung für 2 Gaswerke mit 100000 bzw. 15000 cbm Tagesleistung

durch. Die Wirtschaftlichkeit des Verbundofens ist in erster Linie

vom Kokspreis abhängig. (Journ . Gasbel. 1915, Bd . 58 , S. 543-549). as

Versuche, das Leuchtgas von Schwefelkohlenstoff zu reinigen .

Herta Wanner. Verf. hat im Gaswerk Stuttgart eine Reihe von

Stoffen, wie Gaskoks, Braunkohlenkoks, Klärschlammkoks und Kieselgur,

auf ihre Aufnahmefähigkeit für Schwefelkohlenstoff untersucht, jedoch

mit negativem Ergebnis. Ebenso wurde beim Überleiten von Rohgas

über gemahlene Gaskohle, Bogheadkohle, Hartpech sowie Sägemehl

nur sehr wenig Schwefelkohlenstoff gebunden. Bessere Wirkung zeigte

dagegen nuẞgroße Holzkohle, die den Gesamtschwefelgehalt des Gases

von 73 auf 20 g in 100 cbm verminderte, und zwar konnten mit

1 kg Holzkohle 5-6 cbm Gas gereinigt werden. Durch zweitägiges

Erwärmen auf 105 ° konnte die Holzkohle regeneriert werden. Ein

Versuch in größerem Maßstabe bestätigte dieses Ergebnis; auch

Schwefelwasserstoff wird in beträchtlicher Menge von Holzkohle ab-

sorbiert. (Journ. Gasbel. 1915, Bd. 58, S. 456-457.)
as

Benzol aus Leuchtgas. K. Glaser. Benzol kann aus Leucht-

gas nicht durch Kompression gewonnen werden, da man für ungefähr

99 Vol.-% des Gases die Kompressionsarbeit nahezu nutzlos leisten

müßte; auch durch Ausfrieren läßt es sich praktisch nicht abscheiden,

da seine Dampftension auch bei niederen Temperaturen noch sehr hoch

ist (bei -20° noch 5,79 mm Quecksilbersäule, entsprechend 28,6 g

für je 1 cbm). Für technische Zwecke kommt viel mehr nur das Aus-

waschen mit billigen Waschmitteln, von Teerölen und Paraffinölen in

Betracht, wobei die drehbaren Standardwäscher besondere Beachtung

verdienen. Durch die Einführung der Benzolwäsche in den Gaswerken

ist auch die Frage der Benzolbestimmung im Gase wieder in den

Vordergrund des Interesses gerückt. Durch das Auswaschen des Benzols

wird die Dichte um 6,25%, der Heizwert um etwa 7 % herabgesetzt.

(Feuerungstechnik 1916, Bd. 4, S. 125-126.)
rl

Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung eines harten, voll-

kommen ausgebrannten hochwertigen Koksrückstandes als Neben-

produkt bei der Herstellung von Ruß. August Wegelin, Akt.- Ges.

für Rußfabrikation & chem. Industrie. Bei den bisherigen

Verfahren der Herstellung von Ruß aus Steinkohlenteer, Steinkohlen-

teerpech oder sonstigen, freien Kohlenstoff enthaltenden Kohlenwasser-

stoffen unter Gewinnung von Koks als Nebenprodukt werden die Aus-

gangsstoffe einer Brennpfanne zugeführt, in welcher sich sehr bald

die Oberfläche des Brennstoffes mit einer Kokskruste überzieht, die

immer wieder aufgebrochen werden muß, wobei schließlich ein un-

regelmäßig ausgebrannter Koks zurückbleibt, welcher schwer zu verwerten

ist. Auch wird die Rußausbeute beeinträchtigt. Nach vorliegendem Ver-

fahren soll ein harter, silberglänzender, vollkommen ausgebrannter Koks

erzielt werden, welcher nur wenig Asche enthält und deshalb für

Kohlen zu elektrischen Beleuchtungszwecken geeignet ist. Man erzielt

dieses Ergebnis durch unvollkommene Verbrennung freien Kohlenstoff

enthaltender flüssiger Brennstoffe innerhalb in fortgesetzter Bewegung

befindlicher zylindrischer Behälter, in denen die Verbrennung bis zur

Beendigung der Destillation fortgesetzt wird. Der zylindrische Behälter

muß von so geringer Länge s in, daß di te iegenden Teile der Innen-

n

α

wand von dem

Brennstoff voll-

kommen bedeckt

sind . Die Ab-

bildung zeigt eine

geeignete Vor-

e richtung im senk-

rechten Längs-

schnitt. DerBrenn-

stoffm wirddurch

die verschließbare

und nötigenfalls

für den Luftzutritt

durch eine Tür

regelbare Öffnung

d periodisch oder

ununterbrochen

in einen trommel-

Damit sich auf der Oberfläche der Brenn-

artigen Behälter a gebracht.

materialschicht kein Koks ansetzen kann, welcher die weitere Vergasung

hindern würde, wird die auf Rollen i gelagerte Trommel durch ein

Zahnradgetriebe ƒ—g in Umdrehung versetzt. Dabei bleibt stets eine

dünne Schicht des flüssigen Brennstoffes an den Wandungen der Trommel

m

hängen und wird von ihnen mitgenommen. Da diese dünne Schicht

⚫ der strahlenden Wärme der nach dem Ofenschacht b streichenden Ver-

brennungsflamme ausgesetzt ist, so verkokt sie vollständig, bevor sie

aufs neue in den flüssigen Brennstoff eintaucht.

werden immer neue Lagen Koks auf der inneren Trommelfläche ge-

bildet, und nach einer genügend langen Betriebsperiode kann eine

dicke Koksschicht n aus der Trommel entnommen werden. Durch die

strahlende Wärme der Verbrennungsgase soll der sämtliche in der

Trommel befindliche Brennstoff völlig gleichmäßig geheizt und ver-

gast werden, so daß die Flamme bei gleichmäßiger Beschickung auch

gleichmäßig unterhalten wird. Den Gasen wird die Verbrennungsluft

beim Austritt aus der Trommel durch den Spalt c oder auch teilweise

schon durch die mittels Tür e regelbare Beschickungsöffnung d zu-

geführt, wobei zu beachten ist, daß die eintretende Luft mit der Koks-

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 396. schicht nicht in Berührung kommt. (D. R. P. 294 701 v. 27. März 1915.) i
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Herstellung haltbarer kolloidaler Lösungen (Sole) aus Fetten,

Ölen und anderen organischen Stoffen. Aktiebolaget Kolloid

I Likvidation , Stockholm. - Der zu lösende Stoff wird der Ein-

wirkung eines Lösungs mittels, welches den betreffenden Stoff in

krystalloidaler Hinsicht, nicht nennenswert lösen kann, bei einer soweit

erhöhten Temperatur und entsprechendem Überdruck und während so

langer Dauer ausgesetzt, daß eine kolloidale Lösung zustande kommt.

Diese Lösung wird dann einer schnellen Abkühlung unterworfen, um

sie bei normalem Druck und normaler Temperatur haltbar zu machen.

Zweckmäßig wird dem zu lösenden Stoff vor oder nach der Über-

führung in den kolloidalen Zustand ein Schutzelektrolyt zugesetzt, um

eine geringere Korngröße und eine bessere Haltbarkeit zu erzielen.

Man läßt die entstandene Lösung unter Druck durch eine Kühl-

vorrichtung ausströmen. Die zu erhitzenden Bestandteile können zu-

nächst für sich erhitzt und dann vermischt werden, oder es wird ein

Teil des Gemisches erst auf die erforderliche Temperatur gebracht,

worauf der übrige Teil des Gemisches in vorgewärmtem oder nicht

vorgewärmtem Zustande hinzugefügt wird, oder schließlich kann das

ganze Gemisch gleichzeitig auf die erforderliche Temperatur gebracht

werden. Die Temperatur hängt von dem zu lösenden Stoffe ab, soll

aber dessen Schmelztemperatur wesentlich überschreiten und sich dessen

Vergasungstemperatur nähern, weshalb man im allgemeinen in ge-

schlossenen Behältern unter entsprechendem Überdruck arbeiten muß.

Durch Rühren und Schütteln wird die Auflösung beschleunigt. Um

beispielsweise eine 10% igeWollfettlösung herzustellen, werden 90 Gew.-T.

Wasser und 10 Gew.-T. Wollfett in einen Autoklaven eingeführt und

mit 0,018 Gew.-T. Natriumcarbonat versetzt. Darauf wird das ganze

Gemisch unter Umrühren oder Schütteln bis auf etwa 200° C. erhitzt.

Nach dem Abkühlen wird die Lösung abgezapft, wobei man auch die

erhitzte, unter Druck stehende Lösung durch eine Kühlschlange aus-

strömen lassen kann. Um eine 6 %ige Harzlösung darzustellen, werden

30 Gew.-T. Harz, 470 Gew.-T. Wasser und 1 Gew.-T. Natriumcarbonat

in einem Druckgefäß auf 215 ° C. erhitzt. Die Temperatur wird 1 Std.

lang auf 215° C. gehalten, wobei das Gemisch umgerührt wird. Das

fertige Kolloid wird durch eine Kühlschlange abgezapft. Ähnlich stellt

man eine Ricinusöllösung und eine Phosphorlösung dar. Als Schutz-

elektrolyt kann an Stelle von Natriumcarbonat auch eine äquivalente

Menge von Natriumphosphat Na3PO oder Natriumhydroxyd NaOH

verwendet werden. (D. R. P. 295 164 vom 31. März 1914.)
i

Darstellung von Essigsäure aus Acetaldehyd. Badische Anilin-

und Soda-Fabrik. Man führt die Oxydation mit Sauerstoff oder

Luft bei gleichzeitiger Gegenwart von Eisenverbindungen und organischen

Salzen von Alkalien oder Erdalkalien einschl. des Magnesiums oder

Aluminiums aus. (D. R. P. 294 724 vom 11. Februar 1914.)
r

Übersicht über die Verfahren zur Herstellung von Essigsäure-

anhydrid und ähnlicher Verbindungen. J. T. Hewittund C. H.Lumsden.

Verf. unterziehen die bisher bekanntgewordenen Verfahren zur Her-

stellung von Essigsäureanhydrid einem kritischen Vergleich und kommen

zu dem Schluß, daß die Chloride von Phosphor und Schwefel die ge-

eignetsten Reagenzien sind, um aus essigsauren Salzen reines Essigsäure-

anhydrid darzustellen. (Journ . Soc. Chem. Ind. 1916, Bd. 35, S. 210.) ks

-
Darstellung reiner Milchsäure. Dr. Max Landau in Berlin.

Man entfärbt die technisch wässrige Milchsäure zunächst durch Kochen

mit entfärbenden Substanzen z. B. Knochenkohle, Kieselgur, Gips usw.,

zweckmäßig unter Hindurchleiten eines indifferenten Gasstromes, kon-

zentriert hierauf möglichst weit, fällt aus der konzentrierten Milchsäure

die als Verunreinigung sich vorfindenden organischen Stoffe, vorwiegend

Zuckerarten, mit einem Alkohol aus und destilliert schließlich nach Ab-

trennen des Niederschlages den Alkohol wieder ab. (D. R. P. 294.726

vom 24. September 1913.)
ľ

Aktie-
Darstellung von Kohlehydratphosphorsäureestern.¹)

bolaget Astra, Stockholm. (D. R. P. 293 864 vom 21. Mai 1912.)

Trennung des Glykokolls von anorganischen Verbindungen.

Gustav Weinberg, Berlin. Das in bekannter Weise aus Mono-

chloressigsäure, Ammoniak und der der angewandten Monochloressig-

säure annähernd äquivalenten Menge Ätznatron bei Gegenwart von

Wasser gebildete Lösungsgemisch von Glykokoll und Chlornatrium

wird nach dem Verjagen des Ammoniaks erhitzt und eingeengt, wobei

sich das Chlornatrium allein zum größten Teil in der Hitze ausscheidet,

worauf man nach der Entfernung des Chlornatriums die Mutterlauge

abkühlen und das Glykokoll auskrystallisieren läßt. (D. R. P. 294824

vom 22. September 1915.)
r

Darstellung von o-Chlortoluol. Badische Anilin- und Soda-

Vergi.Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 332.

¹) Chem.-Ztg. Repert. 1915, S. 142 ; Dän. Pat. 18 904.

Fabrik. Man behandel Toluol -p-sulfosäure bezw. deren Chlorid oder

Amid, in Schwefelsäure gelöst, mit Chlor und spaltet aus der gebildeten,

in der schwefelsauren Lösung befindlichen o-Chlortolu olsulfosäure die

Sulfogruppe ab. (D. R. P. 294638 vom 5. Juli 1914.) r

Das benachbarte 1,2,3-Trinitrobenzol, ein neues Trinitrotoluol

und Dinitrohalogensubstitutionsprodukte.
G. Koerner und A.

Contardi. I. Trinitrobenzol : Gepulvertes Dinitranilin, 18 g, in

45 g Salpetersäure, 1,38, werden mit nitrosen Gasen unter Rühren bei

0° C. gesättigt und mit Luft behandelt. Die sich ausscheidende

Diazoverbindung wird mit etwa 45 ccm Eispulver versetzt, und mit

Wasser von 00 C. auf dem Platinfilter gewaschen. Ihre Suspension

in 11 Eiswasser auf 5 kg zerstoßenes Eis gegossen, wird schnell mit

einer kalten Lösung von 90 g Kupfersulfat und 30 g Natriumnitrit in

11 Wasser überschüttet. Der weiße Niederschlag wird in Äther gelöst,

die Lösung nach 12 Stunden verdampft, der Rückstand mit Salpeter-

säure, 1,38, auf dem Wasserbade bis zum Verschwinden der roten

Dämpfe erwärmt. Beim Abkühlen scheidet sich das v.-Trinitrobenzol

in weißen, in heißem Alkohol, 1:10, löslichen Blättchen vom Schmelz-

punkt 127,5 ° C. aus (Ausbeute 16 g). Es wird mit alkoholischer

NH3 - Lösung zu Dinitranilin, mit Ätzalkalien zu Dinitrophenol

verseift. II . Trinitrotuol : Es wird aus Dinitrotoluidin, Schmelzpunkt

168º C., wie Trinitrobenzol dargestellt ; Schmelzpunkt 137,5º C., 1 %

sind in Alkohol, 95 % ig, löslich. Ausbeute 60% der Theorie. Chromsäure

oxydiert zu Trinitrobenzoesäure, Wasser verseift zu Dinitro-p-oxybenzoe-

säure, Ammoniak bildet chrysaminsaures Ammonium, Methylalkohol,

Dinitranisolsäure. Die Reaktion der Nitrogruppe in p-Stellung mit

Wasser erklärt die Unmöglichkeit der Oxydation zu Trinitrotoluol in

verdünnter Schwefelsäure. III. Dinitrochlorbenzol - 1,5,6 wird aus

o-Dinitranilin über die Diazoniumverbindung mit Kupferchlorür in

viel Eis oder besser mit überschüssigem Kupferchlorid ohne Entfernung

der Salpetersäure erhalten und durch Destillation mit Wasserdampf und

Krystallisation aus Alkohol gereinigt . Es schmilzt bei 88° C. Ebenso

bilden sich Bromdinitrobenzol mit Kupferbromür oder -bromid, mit

Kaliumjodid Dinitrojodbenzol. Aus Dinitrodiazotoluol gewinnt man

mit denselben Kupfer-, Chlor-, Brom-, Jodverbindungen Dinitrochlor,

-brom, -jod, -toluol, die bei 114,5 °, 118,4° bezw. 158 ° C. schmelzen.

(Ztschft. f. d. ges. Schieß- u. Sprengstoffw. 1915, Bd. 10, S. 64, 77.) Il

-

Darstellung der Alkalisalze aromatischer Sulfosäuren aus den

entsprechenden Erdalkalisalzen. Dr. Maria Maxim , Berlin. → Die

Lösungen der Erdalkalisalze werden mit Alkalialuminosilicaten zur Um-

setzung gebracht. (D. R. P. 293 982 vom 21. August 1915.) W

-

Darstellung von «-Methylcumaronen . Farbenfabriken vorm.

Friedr. Bayer & Co. Man behandelt a-Halogen-o-allylphenole mit

alkalischen Mitteln. (D. R. P. 293 956 vom 5. Februar 1915, Zus. zu

Pat. 279 864.¹)

-

Darstellung von eine Äthylaminogruppe enthaltenden Benzimid-

azolen. Dr. David Maron, Genf. — 3-Nitro-4-acidylaminophenäthyl-

acidylamine werden unmittelbar oder nach vorheriger Reduktion der

3- Nitrogruppe nach den üblichen Methoden in die entsprechenden

Benzimidazole übergeführt. (D. R. P. 294085 v. 14. Jan. 1914.) y

Darstellung von stickstoffhaltigen Arsenobenzolderivaten. Farb-

werke vorm. Meister Lucius & Brüning. Man behandelt 3,5-

Dinitro-4- dialkyl - aminobenzol - 1 - arsinsäuren mit den gebräuchlichen

Reduktionsmitteln. (D. R. P. 297 276 vom 5. September 1915.)

Darstellung von Arylamiden der Oxynaphthoesäure. ) Che-

mische Fabrik Griesheim- Elektron. (D. R. P. 293 897 v. 19. Juli

1913 , Zus. zu Pat. 264527.)

----

r

Darstellung von Umwandlungsprodukten der o-Dibrom-p-toluyl-

o-benzoesäure. Chemische Fabrik Griesheim - Elektron. Zur

Darstellung von Anthrachinon-2 -aldehyd erhitzt man @-Dibrom-p-toluyl-

o-benzoesäure mit Schwefelsäure auf höhere Temperatur. Behandelt

man w-Dibrom-p-toluyl-o-benzoesäure mit verseifenden Mitteln unter

Einhaltung einer solchen Temperatur, daß Ringschluß zum Anthra-

chinonaldehyd noch nicht stattfindet, so erhält man zunächst p-Aldehydo-

benzophenon-o'-carbonsäure, welche man dann durch Behandeln mit

wasserentziehenden Mitteln in den Anthrachinon-2-aldehyd überführen

kann. (D. R. P. 293981 vom 18. Juli 1914.)

-

гр

DarstellungvonMononitrocarbazolen. Farbwerke vorm. Meister

Lucius & Brüning.Lucius & Brüning. Man behandelt Carbazol, N-Alkyl- oder N-Aryl-

carbazole bezw. Halogencarbazole in indifferenten, mit Wasser nicht

mischbaren Lösungs- oder Suspensionsmitteln mit Salpetersäure. (D.R. P.

294016 vom 28. September 1913.)

1) Chem.-Ztg. Repert. 1914, S. 581 .

2) Chem.-Ztg. Repert. 1914, S. 271 ; Engl. Pat. 23 732/1913.

r
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30. Eisen.*)

Sie
Die Bestimmung des Bors im Eisen. J. M. Lindgren.

wird ausgeführt durch Titration der Borsäure mit Alkali im Filtrat,

das man nach der Ausfällung des Eisens mit Calciumcarbonat erhält.

(Journ. Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37 , S. 1137.) sm

Moderne Entwicklung der Verbrennung von Hochofengas mit

besonderer Berücksichtigung des Bradshaw-Brenners. H. Huessener.

(Bull. Amer. Inst. Min. Eng. 1916, S. 443).
1

angewendet werden? D. Campbell. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1915,

Bd. 37, S. 2039-2046.) pu

Hoher Schwefelgehalt ist im Siemens-Martinstahl nicht schädlich.

J. S. Unger. Nach den umfangreich en Versuchen der CARNEGIE

STEEL Co. ist ein Schwefelgehalt, der über das gewöhnliche Maß

hinausgeht, nicht so schädlich , wie man im allgemeinen annimmt.

Es wurde weiches Martinmetall mit 0,09 % Kohlenstoff mit Schwefel-

Die österreichische Eisen- und Kohlenindustrie im ersten Jahre gehalten von 0,03-0,18 %, ebenso härteres Material mit 0,32 und 0,51 %

des Weltkrieges. Wilh. Kestranek. (Montan. Rundsch. 1915, Bd. 7,

S. 561-563.) rl

Die wirtschaftliche Bedeutung der russischen Eisenindustrie.

Bruno Simmersbach. (Mont. Rundsch. 1915 , Bd . 7 , S. 596, 630.)
rl

Die Grundlagen des Verfahrens zur Erzeugung des schmied-

baren Eisens. Karl Brisker. (Mont. Rundsch. 1915, Bd. 7 , S. 563.) rl

Ofen zum Reduzieren von Eisenoxyden (Erzen) , bei welchem

das mit einem Reduktionsmittel gemengte Erz durch von außen

beheizte Röhren geführt und währenddessen reduziert wird.¹)

Harvey Carroll Alford , Mobile in Alabama, V. St. Am. (D.R.P.294707

vom 8. Mai 1914.) i

Verfahren und Ofen zum Zusammenbacken fein verteilter oder

mulmiger Erze in Form von größeren, von künstlich hergestellten

Kanälen durchzogenen Massen, wobei durch die Kanäle heiße Gase

geleitet werden.2) Dr. Gustav Gröndal , Djursholm, und Herman

Nilsson, Nyhammar in Schweden. (D. R. P. 294 708 v. 4. Nov. 1913.) i

Über den Einfluß eines Spänebrikettzusatzes auf den Verlauf

desKupolofenschmelzprozesses und aufdie Qualität des erschmolzenen

Eisens. F. Wüst. 1 M. W. Knapp, Halle a. S.

1
Preßluft- und Preßwasserformmaschine mit mehreren aus-

schwenkbaren Rahmen für Gießereizwecke. Alfred Gutmann

Akt.- Ges. für Maschinenbau. Die Formrahmen sind, jeder für

sich allein um Säulen ausschwenkbar, in solcher Höhenlage befestigt,

daß immer zwei Formkasten zu gleicher Zeit gepreßt werden können

und sich beim Einschwenken in die Maschine mit ihren Oberkanten

mit sehr geringem Spiel unter den Preßklotz des Preßholmes einstellen.

(D. R. P. 294568 vom 12. Dezember 1914.) i

dorf.

Rüttelformmaschine für Gießereizwecke. Friedrich Frielings-

Das Rütteln wird durch Auffallen des federnd abgestützten

Formenträgers auf einen im entgegengesetzten Sinn bewegten und federnd

abgestützten Schlagkörper bewirkt. Dabei ist der Formenträger auf

Federn von solcher Stärke gegen den feststehenden Teil abgestützt, daß

die Federn sein Gewicht in der Ruhelage der Maschine tragen, aber

auch in der höchsten Lage des Formenträgers noch nicht vollkommen

oder gerade erst vollkommen entspannt sind. (D. R. P. 294 580 vom

26. März 1914.) i

Stoßofen zum Wärmen von Eisen- und Stahlblöcken. Friedrich

Siemens, Berlin. Nach dem Hauptpatent 2885193) wird die zum

Wärmen der Blöcke dienende Flamme über oder unter den den Ofen

a

d

in Form einer ununterbrochenen Zwischenwand in wagerechter Richtung

zerlegenden Blöcken entlang geführt und am Ende der Blockreihe oder

an anderer Stelle auf die andere Seite der Blockreihe geleitet. Durch

vorliegenden Ofen soll das genannte Anwärmeverfahren dahin verbessert

werden, daß der zur Beheizung der Blöcke

von unten erforderliche Kanal seitlich von

den Gleitschienen und dem sie tragenden

Mauerwerk begrenzt wird. Dadurch wird

die Schwierigkeit der Abdichtung der Blöcke

an den Seitenwänden des Ofens beseitigt.

Nach vorliegender Erfindung teilt die Block-

reihe a den Innenraum des Ofens ebenfalls

in zwei von einander getrennte Räume d

und e. Jedoch ist der zur Beheizung der Blöcke von unten dienende

Raum e erheblich schmaler gehalten, indem er lediglich seitlich durch

die Gleitschienen q der Blöcke a und das diese tragende Mauerwerk

begrenzt oder gebildet wird. Die Enden der Blöcke a werden auch

von der Kopfseite aus von den Flammen bestrichen und deshalb höher

erhitzt als beim Hauptpatent. (D. R. P. 294777 vom 30. Mai 1914,

Zus. zu Pat. 288519.) i

Heterogenität der Stähle. Henry Le Chatelier und Jules

Lemoine. (Chem.-Ztg. 1916, S. 160.)

Kann die Dissoziationstheorie für feste Lösungen in Stählen

Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 376.

1) Ebenda 1916, S. 324 ; Franz. Pat. 471898.

2) Ebenda 1916, S. 301 ; Franz. Pat. 473218. 3) Ebenda 1915, S. 490.

Kohlenstoff mit Schwefelgehalten bis 0,23 % hergestellt und verschiedenen

Proben (Zug-, Biege- und Schlagfestigkeit) unterworfen. Steigender

Schwefelgehalt verringert zwar etwas die Zugfestigkeit, erhöht aber die

Zähigkeit, jedenfalls scheint ein Schwefelgehalt unter 0,10 % ganz un-

schädlich zu sein. (Eng. and Min. Journ. 1916, Bd. 101 , S. 595.) u

Über das Verhalten der in saurem Stahl eingeschlossenen

Schlacken. F. Giolitti und S. Zublena. Aus Versuchen mit

einem , längere Zeit zwischen 1100-1200 ° C. geglühtem Stahl mit

0,38 % C und 2,02 % Ni lassen sich folgende Schlußfolgerungen ziehen :

1. Wenn die Abscheidung des Ferrits während (oder auch unmittelbar

nach) eines kohlenden Prozesses des Stahles eintritt, der auf den Stahl

durch die Wirkung der in ihm gelösten Gase ausgeübt wird, so bilden

sich die krystallenen Ferritelemente völlig unabhängig von den im

Metall eingeschlossenen Schlackenkörnern . 2. Wenn dagegen die Ab-

scheidung des Ferrits sich während (oder auch unmittelbar nach) eines

Entkohlungsprozesses des Stahles vollzieht, der von der oxydierenden

Wirkung der im Metall gelösten Gase herrührt, so sammelt sich der

Ferrit, wenigstens teilweise , neben den Schlackenkörnern , die in der

Metallmasse eingeschlossen sind. In diesem letzteren Falle ist das

quantitative Verhältnis der Ferritmenge, die sich neben den Schlacken-

körnern gesammelt hat , zu der von denselben unabhängigen Menge

um so größer, je intensiver der Entkohlungsprozeß gewesen ist, und

je weniger der Prozeß der Ferritabscheidung gestört wurde. Die Wirkung

von Krystallisationskernen, die von den in der Praxis unter dem Namen

>>emulsionierte Schlacken « bekannten Schlackeneinschlüssen auf die

Krystallisation des Ferrits ausgeübt wird, ist nicht eine physikalische

und unmittelbare Wirkung der Schlacken selbst , sondern eine Folge

der chemischen Einwirkung, welche diese Schlacken auf das umgebende

Metall ausüben. Diese Einwirkung findet statt auf Grund der ver-

schiedenen Geschwindigkeit, mit der sich die Reduktions- und Oxyda-

tionsprozesse vollziehen , und auf Grund der verschiedenen instabilen

Gleichgewichtsbedingungen innerhalb der beiden festen Phasen , die

einerseits aus dem Stahl, anderseits aus den von ihm eingeschlossenen

Schlacken bestehen. Diese Ansicht wird durch die Tatsache bestätigt,

daß die Aktivität der von den Krystallisationskernen eingeschlossenen

Schlacken in Bezug auf den Ferrit durch geeignete Behandlungen

künstlich verändert werden kann , innerhalb sehr weiter Grenzen bis

zum vollständigen Verschwindenlassen und Wiederhervorrufen mehrere

Male in derselben Stahlprobe. (Intern. Zeitschr. f. Metallographie 1915,

Bd. 7, S. 35-82.)
mt

Verfahren und Vorrichtung zur Wärmebehandlung von Metall-

gegenständen, insbesondere zum Anlassen gehärteter Stahlteile. De

Fries & Cie. Akt.- Ges. , Düsseldorf. Beim Anlassen gehärteter Stahl-

teile kommt es insbesondere darauf an, daß die Erwärmung der Teile

möglichst gleichmäßig und in kürzester Zeit erfolgt, was durch die

üblichen Ölbäder nicht zu erreichen ist. Nach vorliegender Erfindung

werden die an-

zulassenden Ge-

genständemittels

Drahtkorbes d in

einen möglichst

isolierten Behäl-

terb eingehängt,

in welchen das

in einem beson-

deren Apparat e

auf Anlaßtempe-

ratur erwärmte

£

Ol unter Druck durch die Rohrleitung eingeführt wird. Das warme

gibt seine Wärme an die anzulassenden Gegenstände ab.

Öl durchströmt mit entsprechender Geschwindigkeit den Behälter b und

Durch das

beständig nachgepreßte heiße Ol wird das sich nur um wenige Grade

abkühlende Ol stetig verdrängt und durch eine Absaugevorrichtung

(rotierende Pumpe) p in den Ölerhitzer e zwecks Wiedererwärmung auf

die Anlaßtemperatur zurückgeführt. Durch Regelung der Strömungs-

geschwindigkeit und der Temperatur im Erhitzer kann man im Flüssig-

keitsbade jede gewünschte Temperatur erzielen und während der Arbeits-

dauer aufrechterhalten. (D. R. P. 294612 vom 18. Februar 1916.) i

Verlag der Chemiker-Zeitung Otto v. Halem in Cöthen (Anhalt). Druck von August Preuß in Cöthen (Anhalt).
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3. Physikalische Chemie. Physik. Radiologie.*)

Die Valenztheorie von J. Stark vom chemischen Standpunkt aus

betrachtet. A. Hahn und E. Holms. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1915,

Bd. 37, S. 2611-2626.) pu

Die Elektronenauffassung der Valenz. Die Theorie elektrolytischer

Dissoziation und chemischer Wirksamkeit. G. Falk und M. Nelson.

(Journ. Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37 , S. 1732-1748.) pu

Die Elektronenauffassung positiver und negativer Valenzen. S.

Fry. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 2368—2373.) pu

Eine Théorie chemischer Reaktion und Reaktivität.

Baly. Journ. Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 979.)

E. C. C.

sm

ÜberdieAuslegungder Molekulargewichtsresultate ausMessungen

an Lösungen (mit besonderer Bezugnahme auf eine Schrift von BECKMANN

undMAXIM). S.Turner. (Journ . Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 2063.) pu

Die thermodynamischen Berechnungen chemischer Affinitäten

von homogenen und heterogenen Gasreaktionen. J. W. Cederberg.

110 Seiten. Lex. 8 °. 6. M. R. Friedländer & Sohn, Berlin.

Über die Kompressibilität der Elemente und ihre Beziehung zu

anderen Eigenschaften. W. Richards. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1915,

Bd. 37, S. 1643-1656.) pu

DieVerdampfungsentropie als Mittel zur Unterscheidung normaler

Flüssigkeiten. J. H. Hildebrand. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1915,

Bd. 37, S. 970.) sm

Elektrische Ventilröhre. Reiniger, Gebbert & Schall A.-G. ,

Berlin. Die Ventilröhre ist mit einem Einsatz von solcher Gestalt

und Anordnung versehen , daß ein in der Verbindungsrichtung der

beiden Elektroden verlaufender Kanal entsteht, welcher mindestens zum

Teil kleineren Querschnitt aufweist als die Entladungsröhre an denselben

Stellen. Der Einsatz ist unmittelbar vor der einen Elektrode angebracht.

(D. R. P. 294 736 vom 20. Februar 1915.) i

--
Filter für Röntgenstrahlen. Dr. Gustav Bucky, Berlin. Das

Filter besteht aus Glas mit Alumini umzusatz oder aus Gummi mit

Aluminiumzusatz. (D. R. P. 294965 v. 23. Jan. 1916.) i

--

Schaltvorrichtung für Röntgenröhren mit einstellbarem Härte-

grad. Dr. Gustav Bucky, Berlin. Die Schaltvorrichtung besitzt

eine mit Kontaktorganen ausgestattete Welle, durch deren Drehung alle

für Röntgenaufnahmen notwendigen, je nach dem aufzunehmenden

Objekt verschieden zu wählenden Einstellungen von Heizstrom, Spannung

im Sekundärkreis, Intensität im Primärkreis und Expositionszeit gleich-

zeitig vorgenommen werden. (D. R. P. 295024 vom 29. Dez. 1915.) i

Metallische Röntgenröhre. Dr. Ludwig Zehnder, Berlin-Halensee.

Für viele medizinische Anwendungen müssen die weichen Röntgen-

strahlen möglichst absorbiert und nur die härtesten Strahlen verwendet

werden. Metallische Röntgenröhren, insbesondere aus einem Metall von

hohem spezifischem Absorptionsvermögen, wie die Platinmetalle, ferner

Wolfram und Blei, haben zwar die Fähigkeit, diese Absorption weicher

Chemische Reaktionen bei niedrigen Drucken. J. Langmuir Strahlen in stärkerem Maße als Glasröhren zu bewirken, kommen aber

Journ. Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 1139.)
sm

Molekulargewichte von Gasen mittels der Verdampfungsmethode.

L. Trumbull. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 2662-2667 .) pu

Die freie Energie von Stickstoffverbindungen. N. Lewis und

Q. Adams. (Journ . Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 2308.) pu

Elektrische Kolloid-Synthese. T. Beans und E. Estlack. (Journ.

Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 2667—2683.) pu

Elektrische Übertragung in Amalgamen. N. Lewis , Q. Adams

u. H. Lamnan. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 2656.) pu

Die Dampfdrucke des Acetylens, Ammoniaks und Isobutans

bei Temperaturen unter ihren normalen Siedepunkten. A. Burrell

u. W, Robertson. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 2482.) pu

Radiometrische Messungen der Ionisationskonstanten von Indica-

toren. II. G. Paulus, F. Hutchinson u. C. Jones. (Journ . Amer. Chem .

Scc. 1915, Bd. 37, S. 1694-1704.) pu

-Zur Theorie der B- Strahlen. H. Th. Wolff. Die von anderen

negativen Ladungen im Atom am Elektron ausgeübten abstoßenden

Kräfte scheinen als Ursache schnellster B-Strahlen auszureichen. (Physik.

Ztschr. 1915, Bd. 16, S. 416.)
br

Interferenzen an regellos orientierten Veilchen im Röntgenlicht.

P. Debye und P. Scherrer. (Physik. Ztschr. 1916, Bd. 17, S. 277). br

Die Röntgenspektren der Elemente Na bis Cr. M. Siegbahn

und W. Stenström. (Physik. Ztschr. 1916, Bd. 17, S. 318). br

Photographische Härtemessung von Röntgenstrahlen. J. K. A.

Wertheim-Salomonson. Als zuverlässigste Methode der Härte-

messung muß zur Zeit die photographische Härtemessung bezeichnet

werden. (Physik. Ztschr. 1915, Bd. 16, S. 389.)
br

Elektrische Entladungsröhre mit glühender Kathode. Dr. Bruno

Donath, Berlin-Friedenau. Die Entladungsröhre des Hauptpatentes

279028 ist hier dahin abgeändert, daß der die Metallverbindungen ent-

haltende Behälter aus einer Anzahl einander nicht berührender Win-

dungen von Draht oder Band besteht. (D. R. P. 295023 vom 6. Februar

1915, Zus. zu Pat. 279028.)

*) Vergl. Chem.-Ztg . Repert. 1916, S. 377,

¿

teils wegen zu hohen Preises (Platin), teils wegen ihrer schwierigen

Bearbeitbarkeit (Wolfram), teils wegen übergroßer Weichheit (Blei) nicht

ohne weiteres in Betracht. Nach vorliegender Erfindung werden für die

Wandung der metallischen Röntgenröhre zwei, drei oder mehr Schichten

von verschiedenem spezifischen Absorptionsvermögen verwendet, wobei

eine dieser Schichten aus einem für Luft leicht abzudichtenden Metall,

wie Kupfer, Messing, Eisen, besteht, eine andere Schicht dagegen ein

besonders großes Absorptionsvermögen für Röntgenstrahlen hat, wie

Blei, Bleigummi o. dgl. Die Schichten können aufeinander gelötet

und zusammen ausgewalzt werden, oder sie können auf chemischem

oder galvanischem Wege oder durch Kathodenzerstäubung oder nach

dem SCHOOPschen Metallspritzverfahren hergestellt werden. Auch die

Verwendung von Metallpulvern, wie Wismut- oder Wolframpulver, oder

von Metallsalzen, wie Bleisalze, Quecksilbersalze, Bariumsalze, oder

von flüssigem Quecksilber ist in geeigneten Fällen möglich. Durch

innere Emaillierung kann die Zerstäubung der Metallwandung verhindert

werden. (D. R. P. 295 103 vom 2. April 1915.) i

-

Die Extraktion und Trennung der radioaktiven Bestandteile

des Carnotits. M. Plum. Verf. hat einen ferrovanadiumhaltigen

Coloradocarnotit einer ausführlichen Untersuchung auf in diesem Falle

schwer zu entfernende radioaktive Bestandteile unterworfen und eine

befriedigende Methode hierfür ausgearbeitet. Das Uran wird den

Carnotitkonzentraten durch Kochen mit einer Natriumcarbonatlösung

entzogen und durch einfaches Konzentrieren der Lösung als Urannatrium-

carbonat gewonnen. Radium, Aktinium und Radiumblei werden durch

Kochen des in der Sodalösung unlöslichen Rückstandes mit Salzsäure

erhalten und befinden sich nach dem Filtrieren in der Lösung. Die

noch im Rückstande befindliche Radiummenge wird durch kochende

Salpetersäure entzogen. Das Ionium wird schließlich aus dem Rück-

stande durch Kochen mit Schwefelsäure entfernt. Nach diesem Ver-

fahren gelingt es, das Radium bis auf 4,2 %, welche in dem Rück-

stande bleiben, zu gewinnen. (Journ. Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37,

S. 1797-1816.) pa

Eine Anordnung zur Demonstration einiger Gesetze des

radioaktiven Zerfalls. P. Ludewig. (Physik. Ztschr. 1916, Bd. 17,

S. 145). br
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7. Nahrungs- und Genußmittel. Futtermittel. Gerichtliche Chemie. *)

Schneckenwolf für das Zerk'einern von Kartoffeln. L. Hessen-

müller. An der Ausgangsöffnung ist ein Verschlußstück angebracht,

das schnabelartig zu einem breiteren vorderen Rand verläuft, in dem

sämtliche Auslauföffnungen in einer geraden Linie angeordnet sind.

(D. R. P. 295 148 vom 23. Oktober 1915.) ·
i

Über Gasbacköfen.

Bd. 58, S. 559–562.)

Fr. Messinger. (Journ . Gasbel. 1915,

as

Gasheizung für Backöfen. Greineder. Verf. berichtet über

Versuche zur Heizung von Holzbacköfen mit Gas, über einen neuen,

von Gaswerk Fürth i. B. eigens hierzu gebauten beweglichen Brenner

sowie über die wirtschaftlichen Ergebnisse dieser Versuche. (Journ.

Gasbel. 1915, Bd. 58, S. 359-364.)

-

as

Rohrsystem für Umlaufheizung bei Backöfen u. dgl. Dipl.-Ing.

Otto Schmidt, Stuttgart. Das Heizrohr ist in einer flachen Lage

spiralartig so gewunden, daß die Grundform der Windungen sich den

Umfassungswänden des Backraumes anschließt, und daß die den Wänden

benachbarten Windungen dichter aneinander liegen als die inneren

Windungen, um der Wärmeabfuhr durch die Wände zu begegnen.

(D. R. P. 294 699 vom 14. Januar 1914.)
i

Über die kolloidale Quellung des Weizenglutens . F. W. Upson

und J. W. Calvin. (Journ . Amer. Chem. Soc. 1915 , Bd. 37, S. 1295.) sm

Folia llicis paraguayensis , Mattetee , ein vollwertiger Ersatz

für Kaffee und Tee. O. Rammstedt. Im Anschlusse an eine

Veröffentlichung von RICHTER¹ ) bespricht Verf.diese Droge. Die Schreib-

weise >>Matte<< ist die richtige. Die in den Blättern vorhandene Gerb-

säure ist nach KUNZ - KRAUSE Kaffeegerbsäure. Dies hat den Vorteil,

daß auch bei stundenlangem Stehen des Aufgusses kein bitterer Geschmack

auftritt. Das aus den verschiedensten Sorten isolierte Alkaloid gab die

bekannten Reaktionen des Coffeins, dennoch empfiehlt Verf. den Namen

>>Mattein<< beizubehalten, wenigstens solange das Alkaloid noch in den.

Blättern sich befindet, »um so an die von Kaffee und Tee abweichende

Wirkung des Mattes zu erinnern. Einige Untersuchungen über dieseEinige Untersuchungen über diese

Wirkung werden angeführt, und es wird mitgeteilt, daß die DEUTSCHE

MATTE-INDUSTRIE in Köstritz in Thüringen für eingehendere Unter-

suchungen genau analysiertes Material zur Verfügung stellt. Im Handel

kommt auch Mattetee vor, der sehr viel Stengel, Zweigstücke und Gruß

enthält. Solcher Tee ist schon wegen des unappetitlichen Aussehens

unverkäuflich, außerdem minderwertig, weil die Stengel nur wenig Alka-

loid und geringen Extraktgehalt, auch keinen Genußwert haben, und

der Gruß fast immer ziemlich viel Erde, Staub und Sand enthält.

(D. med. Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S. 1575.) sp

Wertsteigerung von Tabakblättern. Wilhelm Kraus, Char-

lottenburg. - Das Verfahren betrifft das Entnicotinisieren und Ver-

bessern von Tabakblättern unter Wiedergewinnung und erneuter Ver-

wendung des gebrauchten Extraktionsmittels sowie des extrahierten

Nicotins und des Wachs-Harzgemisches. Es soll mindestens 50 % des

Nicotins unter gleichzeitiger Verbesserung des Geschmacks und Aromas

des behandelten Tabaks entfernen. Es besteht im wesentlichen darin ,

daß Tabakblätter im luftverdünnten Raum mit einer gesättigten Lösung

von salpetersaurem Kalk in Trichloräthylen in der Kälte extrahiert und

nach dem Ablassen des Extraktes die letzten Reste des Extraktions-

mittels unter Anwendung mäßiger Wärme im luftverdünnten Raum

bezw. durch einen indifferenten Gasstrom in der Kälte beseitigt werden.

Die Tabakblätter werden in einem innen emaillierten Vakuumschrank

übereinandergeschichtet und bei gewöhnlicher Temperatur entlüftet.

Darauf läßt man die Lösung von salpetersaurem Kalk in Trichloräthylen

eintreten und 1 Std. bei Aufrechterhaltung des Vakuums in der Kälte

einwirken. Jetzt wird das Vakuum aufgehoben und der mehr oder

minder bräunlich gefärbte und aus einer Lösung von Harz -Wachsstoffen,

Nicotin und Nicotinsalzen in Trichloräthylen bestehende Extrakt in ein

Sammelgefäß abgezogen. Um die letzten Reste des Extraktionsmittels

aus dem Tabak zu entfernen, wird dieser unter Anwendung mäßiger

Wärme leicht erhitzt, wobei das Trichloräthylen restlos aus den Tabak-

blättern entschwindet. Der Zusatz von salpetersaurem Kalk soll eine

bessere und vollständigere Verbrennung der Tabakblätter bedingen.

Aus dem abgeflossenen Extrakt kann man durch Destillation das

Extraktionsmittel wieder gewinnen , die zurückbleibenden Nicotinsalze

können auf Nicotin und Nicotinpräparate verarbeitet werden ; ebenso

läßt sich das ausgeschiedene Wachs-Harzgemenge technisch verwerten.

(D. R. P. 295 062 vom 23. Januar 1915.)
i

Über die Bestimmung der Salicylsäure in Konfitüren. E. Müller-

Hæssly. Nach Verf. fallen die Ergebnisse nach dem Verfahren.

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 386.

-

von SERGER¹) um 15-20 % zu niedrig aus, da es nicht gelingt, durch

einmaliges Ausschütteln mit Petroläther-Chloroform alle Salicylsäure

auszuziehen. Als einfache Vorprüfung ist dieses colorimetrische Ver-

fahren jedoch verwendbar, wenn man das Resultat um 15 % erhöht. In

einer quantitativen Bestimmung größerer Salicylsäuremengen kann die

Titrationsmethode VON FELLENBERGS2 ) oder das elegante Sublimations-

verfahren von PHILIPPE 3) angewandt werden. Bei diesem kann die Be-

nutzung eines besonderen Apparates als Nachteil empfunden werden;

doch schlägt Verf. vor, die komplizierte Wasserkühlung durch Luft-

kühlung zu ersetzen mittels eines scharfen , durch die Wasserstrahl-

pumpe auf das zur Aufnahme des Sublimates dienende Uhrglas ge-

richteten Luftstrahles. An Stelle der gläsernen Sublimationsschalen

sollen Nickelschalen (Trockenschalen) benutzt werden , wodurch die

Sublimationszeit wesentlich verkürzt wird. Da Konfitüren für de Aus-

schüttelung mit Bleiessig und Citrat vorbehandelt werden müssen, ist

eine Korrektur von 10 % an dem Ergebnis anzubringen, verursacht

durch Zurückhaltung von Salicylsäure durch die Bleiniederschläge.

(Mitt. Schweiz. Ges.-Amt 1915, Bd. 6, S. 251.) wo

Die quantitative Bestimmung der Aminosäuren in Futterstoffen

nach der van Slydemethode. S. Grindley und E. Slater. - Diese

Methode zur Bestimmung der Aminosäuren der Proteine gibt auch bei

Futtermitteln gute Resultate. Im allgemeinen stimmten die erhaltenen

Resultate mit den kürzlich von NOLLAN veröffentlichten nicht überein,

was aber wahrscheinlich auf Verschiedenheiten beim Arbeiten zurück-

zuführen ist. Deutliche Abweichungen bestehen im Gehalt der Futter-

mittel an freier und gebundener Aminosäure, ausgedrückt in % Gesamt-

stickstoff. Auch in der Verteilung des Stickstoffs der freien und ge-

bundenen Aminosäuren in den Futtermitteln , ausgedrückt in % Futter-

mittel , bestehen merkbare Abweichungen. Die hohen Resultate für

Huminstickstoff bei der direkten Analyse der Futtermittel nach der VAN

SLYDE-Methode sind wahrscheinlich auf die Gegenwart löslicher Kohle-

hydrate während der Hydrolyse der Proteine zurückzuführen, teilweise

mögen sie auch auf die Anwesenheit von Cellulose , welche die voll-

ständige Hydrolyse der Proteine mechanisch verhindert, zurückzuführen sein.

(Journ. Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 1778-1781 , 2762-2769.) půl

-

Selbstätige hydraulische Presse zur Herstellung von Futter-

kuchen. Naamlooze Vennootschap Maschinefabriek P. M.

Duyvis & Co., Koog a. d. Zaan. Im Preßkolben ist ein zweiter

Kolben von kleinerem Durchmesser mit getrennter Druckwassersteuerung

angeordnet, der auf eine senkrecht bewegliche Füllkammer wirkt, während

der größere Preßkolben auf eine in der Füllkammer bewegliche Boden-

platte wirkt und ein besonderer Füllschieber in einer wagerechten Ebene

verschiebbar ist. (D. R. P. 294951 vom 2. Juli 1914.) i

Futtergräser aus Deutsch - Ostafrika. F. Honcamp und W.

Zimmermann. (Landw. Versuchsst. 1915, Bd. 87 , S. 351–363.) ae

Zur Eosinfärbung der Futtergerste. Fr. Schanz. Die Gutachten,

die seinerzeit bei Einführung der Eosinfärbung vorlagen, entsprechen

nicht mehr dem Stande der Wissenschaft. Seitdem hat man festgestellt,

daß Eosin zwar an sich ungiftig ist, aber giftig werden kann, indem es als

optischer Sensibilisator die Wirkung intensiver Belichtung steigert. Hier-

für sind sehr kleine Mengen genügend, deren Resorption auch aus den

Untersuchungen von TITZE klar hervorgeht. Der Einwand ROSTS,¹) daß

Eosin »zum bei weitem größten Teile« vom Magendarmkanal aus über-

haupt nicht absorbiert wird, bedeutet daher kein Gegenargument.

TITZE und ROST haben die Menge des Sensibilisators (Eosin) in ihren

Versuchen gesteigert , nicht aber, worauf es in dieser Frage ankommt,

den Lichtreiz bis zu dem in der Praxis vorkommenden Maximum.

Diese Versuche können daher nichts beweisen gegenüber denjenigen,

die eine Beeinflussung der Lichtwirkung durch Eosin , z. B. beim

Menschen nach TAPPEINER und JODLBAUER auch nach innerlicher Ver-

abreichung, gezeigt haben. Verf. hält daher daran fest, daß durch die

Verabreichung mit Eosin gefärbter Futtermittel eine Gefährdung des Viehs

herbeigeführt werde. (Sonderabdr. aus Med. Klinik 1915, Nr. 51.) sp

---
Fütterung von (soll heißen : mit !) Rübenblättern. Erinnerung

an die bekannten Vorsichtsmaßregeln. (Centralbl . Zuckerind. 1916 , S. 94.) í

Die Verteilung des Arsens im Gewebe der Leber bei Vergif-

tungen. A. Ryan. Arsen, das in Form von löslichen Arsenverbin-

dungen dem Tierkörper durch subcutane Einspritzung oder durch Ver-

abreichung in Nahrungsmitteln zugeführt wurde, war nach dem Tode

des Tieres gleichmäßig in der Leber verteilt. (Journ. Amer. Chem. Soc.

1915, Bd. 37, S. 1959-1960.)

1) Ztschr. Unters. Nahrgs.- u. Genußm. Bd. 27, S. 319.

pu

2) Mitt. Schweiz. Ges.-Amt 1910, Bd . 1 , S. 139. 3) Ebenda 1912, Bd . 3, S. 41 .

Münch. med. Wochenschr. 1915, Bd. 62, S. 965. 4) Med. Klin. 1915, Nr. 36.
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10. Hygiene. Unfallverhütung.*)

Atmungsapparat mit Sauerstofflasche , Injektor, Regenerator,

Atmungsausgleichsack und den erforderlichen Leitungen zur Er-

zeugung des Kreislaufes der Luft durch den Injektor. Charles

Christiansen , Gelsenkirchen . Der Apparat des Hauptpatentes 291201

ist hier dahin abgeändert, daß zwecks Erhöhung des Kompressions-

druckes des elastischen Luftausgleichbehälters eine mittels Feder oder

Gewichtsbelastung betriebene Hilfskompressionsvorrichtung vorgesehen

ist. (D. R. P. 294517 vom 9. Januar 1913, Zus. zu Pat. 291201.) i

Vorrichtung zur Begrenzung von Grubenexplosionen. Herm.

Kruskopf, Dortmund. Die Vorrichtung des Hauptpatentes 245887

ist hier dahin abgeändert, daß die durch den Explosionsstoß bewegten

Kippgefäße an der First in solcher Größe angeordnet werden, daß sie

im gekippten Zustande möglichst von der First bis zur Sohle reichen

und den Streckenquerschnitt möglichst ganz ausfüllen. (D. R. P. 294840

vom 23. März 1915, Zus. zu Pat. 245887.)

---

i

Müllbeseitigung und Müllverwertung. J. E. Mayer. 2. Auflage.

3,50 M. O. Leiner, Leipzig.

Feuerlöschanlage. Aktiebolaget Lux, Lilla Essingen bei Stock-

holm. Das Rohrnetz ist mit Gas gefüllt und der zum Löschen

dienende Wasserbehälter steht nicht unter Gasdruck, während beim

Öffnen eines Auslaẞventils vom Rohrnetz ein hoher Gasdruck selbst-

tätig auf den Wasserbehälter aufgelassen wird. (D. R. P. 294 836 vom

15. Juni 1915.) i

Weiteres über die Entladung durch Strömen in engen Röhren

elektrisch erregten Benzins in geerdeten Auffanggefäßen . D. Holde. )

--
Nimmt man an, daß die elektrisch erregte Flüssigkeit ihre Ladung

lediglich durch Leitung an die geerdete Gefäßwand abgibt und keiner

mechanischen Durchwirbelung unterliegt, so berechnen sich unter ge-

wissen vereinfachenden Annahmen der Theorie zufolge aus der Di-

elektrizitätskonstante und der Leitfähigkeit z. B. Entladungszeiten von

39-390 Sek., die erforderlich sind, um auf 3000 V. erregtes Benzin

auf die ungefährliche Spannung von 300 V. zu entladen ; die Leitfähig-

keit des Benzins ist dabei zu 10-14 bis 10-15 (normal isolierende Qualität)

angenommen. In Wahrheit ist die Entladung eine momentane und

vollständige, da unter den vom Verf. gewählten Versuchsbedingungen

und in der Regel auch bei den Anordnungen der Technik das in die

Auffanggefäße einströmende Benzin lebhaft durchwirbelt wird. Bei

gut geerdeten Rohrwänden, Auffanggefäßen usw. sind Funkenent-

ladungen für alle flüssigen Isolatoren unter Zugrundelegung der Versuchs-

anordnung des Verf. und der üblichen praktischen Einströmungsver-

hältnisse nicht anzunehmen. Bei ganz ungünstigen Verhältnissen, z. B.

bei sehr gut isolierendem , äußerst reinem Benzin und großer Kälte

kann eine etwaige Gefahr noch dadurch abgewendet werden, daß man

durch ganz geringe Zusätze von Essigsäure (weit unter 0,1 %) oder

wenig Alkohol die Leitfähigkeit auf 3 bis 5.10-13 erhöht. (Ztschr.

Elektrochem. 1916, Bd. 22, S. 195.)

-

ε

Gas und Hygiene. M. von Gruber. Auf Veranlassung des

DEUTSCHEN VEREINS VON GAS- UND WASSERFACHMÄNNERN wurden

vom Hygienischen Institut der Universität München eingehende Unter-

suchungen über die Einwirkung der Gasbeleuchtung und der elektrischen

Beleuchtung auf die Zusammensetzung, Temperatur und Feuchtigkeit

der Zimmerluft ausgeführt. Um den störenden Einfluß der wechselnden

Witterung auszuschalten, wurden die Versuche gleichzeitig in zwei

möglichst gleichen Räumen (im 3. Stock einerMietwohnung)vorgenommen,

von denen der eine mit Gas (3 hängende Graetzinbrenner), der andere

mit elektrischem Licht (3 Metallfadenlampen) beleuchtet war. Da das

Laboratorium zwischen den beiden Versuchszimmern lag, brauchten

diese während der Versuche nicht betreten zu werden und konnten

dauernd verschlossen bleiben. Jedes Zimmer hatte einen Rauminhalt

von 57 cbm und war mit je einem Fenster und je 1 Türe versehen ;

ferner war in jedem Zimmer ein Mischflügel mit elektrischem Antrieb

an der Decke angebracht. Zur Ermittlung des Kohlensäuregehaltes

der Zimmerluft waren in den beiden Räumen Rohre angebracht,

mittels deren an 16 verschiedenen Stellen fast gleichzeitig Luftproben ent-

nommen werden konnten ; ferner war jedes Zimmer mit 15 Widerstands-

Fernthermometern ausgestattet. Die Versuche wurden unter 2 Annahmen

angestellt, einmal waren die Versuchsräume als Familienwohnzimmer mit je

einer einzigen Lampe gedacht, das andere Mal als Bureauzimmer mit je 2und

3 Doppelschreibpulten. Alle Versuche wurden absichtlich unter mög-

lichst ungünstigen Witterungsverhältnissen angestellt; sie erstreckten sich.

über 6 und mehr Stunden. Die chemische Untersuchung der Luft

*) Vergl.Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 391.

1) Vergl. Chem.-Ztg. 1915, S. 818.

hatte folgendes Ergebnis : Schweflige Säure war nicht nachzuweisen,

ebenso wenig konnte weder mit Hilfe der empfindlichen Blutproben

noch mit der Jodpentoxyd-Methode Kohlenoxyd festgestellt werden,

selbst dann nicht, als über 10 cbm Gas innerhalb 67 Stunden in dem

Versuchsraum verbrannt wurden. Der Zuwachs des Kohlensäuregehaltes

der Luft betrug je nach der Zahl der brennenden Flammen 1-3 °/00,

nur in einem Falle stieg er bis 4,400. Stickoxyde waren in allen

Fällen in der Luft des mit Gas beleuchteten Zimmers nachweisbar,

jedoch in so geringer Menge, daß sie hygienisch bedeutungslos sind.

Ebenso ist die Verunreinigung der Luft durch Ruß oder durch an der

Gasflamme versengten Staub ohne Belang. Das Hauptaugenmerk wurde

natürlich dem Kohlensäuregehalt der Luft zugewendet; zu seiner Be-

stimmung diente der Apparat von HALDANE, der sich hierbei sehr

gut bewährte. Die in zahlreichen Tabellen zusammengefaßten Messungs-

ergebnisse zeigen, daß weder der Kohlensäuregehalt noch die Temperatur

oder der Feuchtigkeitsgehalt eines mit Gas beleuchteten Raumes unbe-

grenzt fortsteigen, sondern daß, wie dies in Anbetracht der Durch-

lässigkeit der Wände nicht anders zu erwarten ist, innerhalb verhältnis-

mäßig kurzer Zeit (5-6 Stunden) ein stationärer Zustand sich ein-

stellt. Der Kohlensäuregehalt der Luft am Fußboden, in Kopfhöhe

und an der Decke war nicht sehr verschieden, und zwar stellte sich

heraus, daß der Kohlensäuregehalt in Kopfhöhe ziemlich genau dem

mittleren Kohlensäuregehalt des ganzen Zimmers entsprach. - Über

die physiologischen Wirkungen der mit Gasverbrennungsprodukten

verunreinigten Luft wurden an 3 Personen zahlreiche Versuche an-

gestellt, die als bemerkenswertes Ergebnis bewiesen, daß schon durch

eine sehr kleine Erhöhung des Kohlensäuregehaltes der Atemluft das

Atemvolumen nicht vermindert, sondern vielmehr erhöht wird, und

zwar besteht zwischen dem Kohlensäuregehalt der Luft und dem Atem-

volumen eine Gesetzmäßigkeit. Auch über den Sauerstoffverbrauch

bei der Einatmung von Luft mit wechselndem Kohlensäuregehalt

wurden nähere Versuche angestellt, wobei nicht nur Verbrennungsgase,

sondern auch reine Kohlensäure sowie Atmungsgase der Zimmerluft

jedoch ohne Wirkung auf das Atemvolumen. Der Temperaturzuwachs,

zugesetzt wurden. Die verschiedene Herkunft der Kohlensäure war

der mit 1 , 2 und 3 Lampen erhalten wurde, betrug nur im letzteren

Falle40, wogegen er bei allen übrigen Versuchen verhältnismäßiggering war.

Selbst die Temperaturen an der Zimmerdecke waren nicht als hoch zu be-

zeichnen. Die relative Feuchtigkeit betrug bei den Versuchen mit einer

Lampe im Mittel 42 %, mit 2 Lampen 54 %, und nur bei den Versuchen

mit 3 Lampen wurde ein Feuchtigkeitsgehalt von mehr als 60 % erreicht.

Bemerkenswert ist, daß in keinem einzigen Falle eine Übersättigung

der Luft mit Feuchtigkeit eintrat, so daß also auch die so oft behauptete

Kondensation vonWasserdampfaufWänden undMöbeln nicht möglich war.

Ebenso ergaben die vergleichenden Versuche mit elektrischer und Gas-

beleuchtung nur einen sehr geringen Unterschied hinsichtlich der Tem-

peratur- und Feuchtigkeitszunahme. Die namentlich in England aufgestellte

Behauptung, daß durch die Gasbeleuchtung die Beschaffenheit der

Zimmerluft infolge gesteigerter Ventilation verbessert werde, erwies

sich als falsch. Ebensowenig wurde die Angabe bestätigt, daß orga-

nische Gerüche in der Luft eines mit Gas beleuchteten Zimmers

rascher verschwinden als in der Luft eines elektrisch beleuchteten

Zimmers. Schließlich erwies sich auch der Einfluß der Gasbeleuchtung

auf dieVernichtung von Keimen in der Zimmerluft als recht unbedeutend.

Von Interesse ist auch noch die Feststellung, daß in einem nicht

tapezierten Zimmer die Ventilation um rd. 17% größer ist als in einem

tapezierten Zimmer. Das Gesamtergebnis der eingehenden Versuche

ist, daß die Veränderungen des Wohnungsklimas durch die Gasbe-

leuchtung auch unter ungünstigen Bedingungen nicht entfernt so groß

sind, wie vielfach behauptet wird. (Journ. Gasbel. 1915 Bd. 58,

S. 413-421 , 429-432). as

Explosion eines Benzolbehälters in einer Luftgasanstalt. Ley-

bold. (Journ. Gasbel. 1915, Bd. 58, S. 549.) as

Die den Arbeiterschutz in Österreich betreffenden wichtigen

amtlichen Verfügungen des Jahres 1913. Wunschheim. - Es

wird die Novellierung der österreichischen Gewerbeordnung nebst

anderen gewerbehygienischen Verfügungen besprochen. Auch wird

eine Regierungsvorlage erwähnt, nach der besondere Bestimmungen

über gewerbliche Vergiftungen in Österreich erlassen werden sollen.

Diesem Vorschlage gemäß sollen Vergiftungen mit Blei, Quecksilber

und Phosphor den Betriebsunfällen gleichgehalten werden, wenn solche

Vergiftungen auf die berufliche Beschäftigung mit den genannten Stoffen

in einem unfallversicherungspflichtigen Betriebe zurückzuführen sind.

(Zentralbl. Gew.-Hyg. 1915, S. 169-173.) he



420 1916. Nr. 150/152Chemisch-Technisches Repertorium.

11. Anlagen. Kraft- und Arbeitsmaschinen. Apparate.")

Dachförmiger, an einer Verladerampe entlang fahrbarer Ver-

teiler für Schüttgut. Firma Carl Still , Recklinghausen. Der Ver-

teiler ist für die Dauer des Hin- und Herfahrens von Hand um ein

geringes Maß von der Verladerampe abhebbar, während er für die

Dauer des Verladens sich unmittelbar auf die Fläche der Verladerampe

setzt. (D. R. P. 294889 vom 12. August 1915.)
i

Einige Betriebserfahrungen an Zentrifugalpumpen. Koneczny.

Als brauchbare Materialien für Kreiselpumpen für die verschiedensten

Förderflüssigkeiten eignen sich insbesondere Gußeisen in seinen ver-

schiedenen Zusammensetzungen, Bronzen und Nickelstahl. (Montan-

Rundschau 1915, Bd. 7, S. 531-534.) rl

Antrieb für frei schwingende Siebe mit Schwunggewicht.

Wilh. Hoffmann , Straßburg i. Els. (D. R. P. 294 922 v. 25. Juni 1915.) i

Füllrumpfverschluß mit einer unter dem Auslauf kippbar an-

geordneten Schurre, auf der sich das Schüttgut nach dem Böschungs-

winkel einstellt. Heinrich Butzer, Dortmund. Neben der Aus-

laufkante der Schurre ist eine feste Wand angeordnet, welche die

Auslaufkante der Schurre in deren Verschlußlage absperrt. (D. R. P.

294682 vom 3. März 1915.) i

Steuervorrichtung für Schleudermaschinen mit ununterbrochener

Entleerung. Dr. Ing. Gustav ter Meer, Hannover-Linden. (D. R. P.

294438 vom 8. Juli 1913.) i

inElektrischer Metalldampfapparat, bei welchem in einem

evakuierten Gefäß von einander isolierte positive und negative

Elektroden vorgesehen sind. Peter Cooper Hewitt, Ringwood

Manor in New-Jersey , V. St. A. - Die positive Elektrode ist in solcherDie positive Elektrode ist in solcher

Nähe der negativen angeordnet, daß sie sich innerhalb einer durch

Kühlung vergrößerten Zone befindet, in welcher der Teil des gesamten

Spannungsabfalles des Apparates auftritt , welcher von der negativen

Elektrode herrührt. Dadurch soll der gesamte Spannungsabfall zwischen

den Klemmen des Apparates vermindert werden. In der Dampfsäule

zwischen den Elektroden ist eine Kühlvorrichtung angeordnet, welcher

das Kühlmittel entweder aus der gleichen Quelle wie der positiven

Elektrode oder auch aus einer besonderen Quelle zugeführt wird.

(D. R. P. 294 606 vom 25. September 1912.)
¿

Herstellung von Metalladsorptionen, d. h. Adsorptionen von

Metallen an Suspensionskolloiden . Elektro-Osmose- Akt.-Ges.

(Graf Schwerin - Gesellschaft). Das Verfahren besteht darin, das

Metall in Gegenwart eines Suspensionskolloids oder von fein zerteilter

Kohle fein zu zerstäuben, wozu man zweckmäßig elektrische Zerstäubung

verwendet. Dabei adsorbiert das Kolloid das Metall und bildet eine

feste Adsorptionsverbindung, welche abfiltriert und gewaschen werden

kann. Als Suspensionskolloide verwendet man zweckmäßig Carborund,

reinen Ton, fein verteilte Kohle, Kaolin, amorphe Kieselsäure u. dergl.

Besonders vorteilhaft soll die Verwendung solcher Suspensoide sein,

welche der elektroosmotischen Reinigung unterworfen werden können.

Die so hergestellten Metalladsorptionen, besonders eine an Kieselsäure

gebundene Nickeladsorption, soll sich als Katalysator vorteilhaft ver-

wenden lassen. Beispielsweise wird feine amorphe, osmotisch gereinigte

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 387.

Kieselsäure mit Zufügung von wenig Ammoniak in Suspensions-Sol-

zustand gebracht. In der Suspension wird mittels der BREDIGschen

Methode eine kolloide Metallösung durch elektrische Zerstäubung erzeugt.

Dabei wird das kolloide Metall von der Kieselsäure adsorbiert, und es

können auf diese Weise Präparate von hohem Gehalt an adsorbiertem

Metall, z. B. Nickel, erzeugt werden. (D. R. P. 295 222 v. 30. April 1914.) i

Ausführung katalytischer Reaktionen. Soc. l'Oxylithe und J.

Walter. Bei der Scheidung der Metallpulver (Nickel) von der hydro-

genisierten Flüssigkeit, z. B. durch Filtrieren oder Schleudern, ist die

Zurückführung der ersteren in das Reaktionsgefäß ohne Berührung mit

Luft nicht gut möglich. Dieser Umstand wird dadurch vermieden,

daß der, sei es selbst magnetische, sei es auf magnetischen, unbeweg.

lichen oder pendelnden Unterlagen ruhende Katalysator sowohl während

der Reaktion zwecks Durchrührens, wie nach dem Vorgang zwecks

Festhaltens, der Einwirkung elektromagnetischer Felder unterworfen wird .

Eine geeignete Vorrichtung wird beschrieben. (Franz. Pat. 471108 vom

18. April 1914.) sb

Verfahren zur Erhöhung der Ausnutzung von Abgasen bei

Zweitakt-Gasmaschinen , welche mit Leistungssteigerung arbeiten.

Wilhelm Haarmann , Saarbrücken. Die Drosselung erfolgt durch

den Heizgasdurchflußwiderstand der Wärmeaustauschvorrichtung. (D.R.P.

293107 vom 23. März 1915.)

-

-

Das Naphthalin und seine Verwendung, insbesondere als Treib-

mittel für Explosionskraftmaschinen. K. Bruhn. Verf. macht

nähere Mitteilungen über die Bildung des Naphthalins bei der Stein-

kohlendestillation. Die Hauptmenge des Naphthalins gelangt in den

Vorlagen, Kühlern und Teerscheidern zur Abscheidung, ein Teil bleibt

jedoch infolge seiner hohen Dampfspannung im Gase und muß zur

Verhütung von Betriebsstörungen durch schwere Teeröle ausgewaschen

werden. Da das ausgebrauchte Waschöl gewöhnlich zusammen mit

dem Teer verarbeitet wird, läßt sich somit bei der Teerdestillation fast das

gesamte Naphthalin gewinnen. Aus 100 kg Teer erhält man 4,5-5 kg

Reinnaphthalin; die jährliche Erzeugung Deutschlands beträgt etwa

60000 t. Weiter erörtert Verf. die physikalischen und chemischen

Eigenschaften des Naphthalins, von denen namentlich sein Dampfdruck,

sein Flamm- und Brennpunkt sowie sein Heizwert für die Verwendung

als Motorentreibmittel von Wichtigkeit sind. Zur vollkommenen Ver-

brennung von 1 kg Naphthalin sind theoretisch 10,11 cbm Luft erforder-

lich. Seine Löslichkeit ist im Benzol am größten. Außer in der

chemischen Industrie und zur Rußfabrikation wird das Naphthalin als

Ersatz für Heizöl zu Feuerungszwecken sowie in stark steigendem

Maße zum Motorenbetrieb verwendet. Der erste Naphthalinmotor wurde

1907 von der GASMOTORENFABRIK DEUTZ auf den Markt gebracht,

einige Jahre später auch von der Firma BENZ & Co. Bis Mitte 1914

waren schon etwa 1000 solche Motoren in Betrieb. Diese Motoren

sind ein- oder zweizylindrige einfach wirkende liegende Viertakt-

maschinen, die mit einem von der Abwärme des Motors beheizten

Naphthalinschmelzbehälter versehen sind. Zweckmäßig verwendet man

nicht die heißen Abgase direkt, sondern beheizt mit ihnen einen kleinen

Wasserrohrkessel. Zum Anfahren benutzt man Benzol. Die Bauart

dieser Motoren, ihre Anwendung und Wirtschaftlichkeit wird näher be-

schrieben. (Journ. Gasbel. 1915, Bd. 58, S. 579-583, 592-595.) as

13. Brennstoffe. Feuerungen. Öfen. Generatoren. Dampfkessel.")

-
Neuer Pyrometerschutz. Fink. Verf. beschreibt eine von ihm

konstruierte Schutzarmatur für Thermoelemente und andere Wärme-

aufnahmekörper, wodurch diese bei Temperaturen von über 600° vor

Verbrennung wirksam geschützt werden. (Journ. Gasbel. 1915, Bd. 58,

S. 595-596.) as

Über die Bergius schen Untersuchungen über die Kohlebildung.

(Journ. Gasbel. 1915, Bd. 58, S. 542-543.)

-

as

Beitrag zur Selbstentzündlichkeit der Kohlen. R. Nübling

und Herta Wanner. Verf. besprechen zunächst kurz den von DENN-

STEDT und BÜNZ ¹) konstruierten Apparat zur Untersuchung von Kohlen

auf ihre Selbstentzündlichkeit sowie die von diesen gemachten Beob-

achtungen und berichten sodann über eigene Versuche. Der Apparat

wurde vereinfacht und statt Petroleum wurde Paraffin zur Füllung be-

nutzt. Es wurden verschiedene Kohlensorten untersucht, u. a. eine zurnutzt. Es wurden verschiedene Kohlensorten untersucht, u. a. eine zur

Selbstentzündung neigende Ruhrkohle sowie eine noch leichter ent-

zündliche Yorkshirekohle. Außer den Rohkohlen wurden auch die

nach Behandlung mit Äther, Eisessig, Aceton, Chinolin und Pyridin

*) Vergi. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 412.

erhaltenen Rückstände sowie die Extrakte auf ihre Selbstentzündlich-

keit geprüft. Die Extraktionsrückstände entzündeten sich bei höherer

Temperatur, die durch Extraktion der Kohle gewonnenen Stoffe dagegen

bei niedrigerer Temperatur als die Rohkohle. Hieraus schließen Verf. ,

daß nur diese extrahierbaren Bestandteile die Selbstentzündung hervor-

rufen. Auch war die Menge der extrahierbaren Bestandteile bei der

am leichtesten entzündlichen Kohlensorte am größten ; bei ihrer Er-

hitzung in dem Untersuchungsapparat trat eine Explosion ein, und

zwar bei einer Temperatur, die zumeist unterhalb der Entzündungs-

temperatur der Rohkohle lag. Die Elementaranalyse der extrahierten

Stoffe sowie des Extraktionsrückstandes ergab nur geringe Abweichungen

hinsichtlich des Kohlenstoffgehaltes, doch waren die extrahierten Stoffe

stets reicher an Wasserstoff. Schließlich wurde noch die Aufnahme

mehr Brom aufnehmen als die Rohkohle, die Auszüge dagegen überhaupt

von Brom bestimmt, wobei sich zeigte, daß die Extraktionsrückstände

nichts. (Journ. Gasbel. 1915, Bd. 58, S. 515-518). as

Die Braunkohlenvorkommen der von den Deutschen und ihren

Verbündeten besetzten Gebiete im Westen , Osten und Süden.

1) Ztschr. angew. Chem. 1908, S. 1825. Georg Berg. In ganz Belgien und Nordfrankreich kennt man
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keine abbauwürdigen Braunkohlenvorkommen. Auch in den von uns

besetzten Teilen Rußlands sind Braunkohlen nur sehr spärlich vorhanden;

die jährliche Förderung beträgt etwa 115000 t. Dagegen besitzt

Serbien zahlreiche, allerdings vielfach nur örtlich entwickelte Braun-

kohlenvorkommen mit meist recht heizkräftigen Kohlen. (Braunkohle

1915/16, Bd. 14, S. 509-514.)
rl

Versuchsergebnisse der trocknen Destillation einer Braunkohle

bei verschiedenen Temperaturen. (Nach. Versuchen von WILHELM

WEBER.) Alex. Naumann. Untersucht wurde der Einfluß ver-

schiedener Destillationstemperaturen auf die Mengen, die Zusammen-

setzung und die Eigenschaften der Destillationserzeugnisse einer Braun-

kohle der Grube Ludwigshoffnung bei Wölfersheim in der Wetterau.

Die Kohle wurde in einer eisernen Retorte im elektrischen Ofen bei

450° C. bezw. 600, 750, 960 und 1100 ° C. der trocknen Destillation

unterworfen. Die Ausbeute an Heizgas nahm mit steigender Destillations-

temperatur rasch zu ; der Heizwert fiel dagegen nicht unerheblich, doch

zeigte sich für die Gesamtmenge des Destillationsheizgases, was wesentlich

ist, mit steigender Destillationstemperatur eine bedeutende Zunahme

der Verbrennungswärme und des Heizwerts. Auch die Teermenge stieg

mit der Destillationstemperatur ; sie betrug bei 450 ° C. nahezu 12 %

der theoretisch trocknen Braunkohle, bei 960 und 1100 ° C. über 19%.

Die Ausbeute an Ammoniak stieg gleichfalls. Im Gegensatz hierzu

nahm die Menge des Kokses mit steigender Temperatur ab, doch stieg

sein Heizwert für die Gewichtseinheit bis 750 ° C. Die Versuchs-

ergebnisse sind in Zahlentafeln übersichtlich zusammengestellt. (Ztschr.

Elektrochem. 1916, S. 109-112.) rl

Behandlung von Torf. Wetcarbonizing Ltd. - Als Metallsalze,Als Metallsalze,

welche die Eigenschaft des Torfes, Wasser zurückzuhalten, zerstören,

können genannt werden : Oxyde und Salze der Erdalkalien, Chloride

von Na, Zn, Al, Bleisalze, Kupfersulfat. Die Behandlung mit diesenDie Behandlung mit diesen

Salzen darf nicht unterhalb gewisser Temperaturen (50 ° C.) geschehen,

die Arbeit an der Filterpresse soll bei 60-100º C. vorgenommen

werden. (Franz. Pat. 473980 vom 6. Mai 1914.) sb
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Behandlung des feucht carbonisierten Torfes. Wetcarbonizing

Ltd. Das Material wird in verhältnismäßig dünnen Schichten der

Einwirkung einer leichten Druckdifferenz oder einer Saugwirkung oder

beiden zugleich kurze Zeit (wenige Minuten) ausgesetzt und so mit einem

Wassergehalt von 76-80 % gepreßt oder durch heiße Gase getrocknet.

(Franz. Pat. 475022 vom 11. Juli 1914.)

-

sb

Verwertung des Torfes. Wetcarbonizing Ltd. Der Torf

wird einzelnen voneinander getrennten Aushöhlungen entnommen, in

welche dann die nach dem Erhitzen ausgepreßte Flüssigkeit zurück-

fließt. (Franz. Pat. 475023 vom 11. Juli 1914.) sb

Industrielle Ölfeuerungsanlagen. Richard Schmitt. - Man

unterscheidet : 1. Feuerung mit flüssigem Brennstoff in unveränderter

Form; 2. Feuerung mit flüssigem Brennstoff in feiner Zerstäubung, die

entweder durch Pumpendruck oder mittels Dampf von 5-6 at Spannung

oder aber auch durch Preßluft von 1-2 at Überdruck und mittels

Druckluft von 300-500 mm W. S. erfolgt; 3. Feuerung mit flüssigem

Brennstoff in vergastem Zustande. Verf. beschreibt die einzelnen Systeme.

(Feuerungstechnik 1915/16, Bd. 3, S. 257-261 , 272-276.) rl

--

martin- und Schmiedeöfen läßt man bisweilen noch herabtropfendes

Ol in hocherwärmter Luft verbrennen. (Feuerungstechnik 1915/16, Bd. 3,

S. 245-247.)

――

14

Über feuerfeste Steine. P. Rohland. Nach Verf. sind die

deutschen Kaoline den englischen vollständig gleichwertig; dasselbe

gilt von den feuerfesten Steinen. Wenn trotzdem noch erhebliche

Mengen englischer feuerfester Steine nach Norddeutschland eingeführt

wurden, so lag das daran, daß die deutschen feuerfesten Steine wegen

der hohen Frachtkosten erheblich teurer zu stehen kamen als die

englischen, zumal die zu Schiffsbauzwecken dienenden ausländischen

feuerfesten Materialien Zollfreiheit genossen. Die zur Herstellung hoch-

feuerfester Steine verwendbaren Tone haben einen, Schmelzpunkt vom

Segerkegel 32 ; als Magerungsmittel wird ihnen Schamotte zugesetzt. Die

Steine des Schamottewerks PLÜTSCH in Fichtenhainichen bei Rositz, S.-A.,

haben bemerkenswerterweise die Eigenschaft, von flüssigem Eisen nicht

angegriffen zu werden. (Feuerungstechnik 1916, Bd. 4, S.137—139 .) rl

Über Öldruckzerstäuber. Essich. In der Praxis ist haupt-

sächlich der Öldruckzerstäuber von KÖRTING bekannt geworden, mit

dem sich bei forziertem Betriebe von Wasserrohrkesseln Verdampfungs-

ziffern von mehr als 70 kg/qm erzielen lassen. Die Zuführung der

Verbrennungsluft erfolgt dadurch, daß durch große Ventilatoren der

gesamte Kesselraum unter einen Luftdruck von 150-200 mm/W. S.

gesetzt wird. Öldruckzerstäuber bieten besonders im Schiffsbetriebe

große Vorteile. (Feuerungstechnik 1915/16, Bd. 4, S. 67-68.)

+

-

Bauart und Versuchsergebnisse von vereinigten Schrägrohr-

Steilrohr-Dampfkesseln. Winkelmann. Der STEINMÜLLER Sche

Universalkessel ist aus dem Bestreben hervorgegangen, die ganze An-

lage von Kessel, Vorwärmer, Überhitzer und Rauchabführungen zu

einem möglichst einheitlichen, übersichtlichen und betriebssicheren

Ganzen zu gestalten. Er stellt eine Vereinigung von Steil- und Schräg-

rohrkessel mit verhältnismäßig kurzem Zweikammerschrägrohrelement

und zwei seitlichen Steilrohrteilen dar. Die Feuergase bestreichen

zuerst das Schrägrohrbündel, dann den darüber angeordneten Über-

hitzer und werden darauf um die beiden Steilrohrbündel nach unten ge-

führt, um von hier aus die an den vier Ecken des Kessels vorgesehenen

vier Bündel des schmiedeeisernen Vorwärmers zu durchströmen. Mit

einem Universalkessel von 344 qm Heizfläche läßt sich eine Höchst-

leistung von 9700 kg Dampf in der Stunde erreichen bei einem Kessel-

wirkungsgrad von 85 %. Bei Anwendung künstlichen Zuges läßt sich die

Höchstleistung bis auf 16000 kg Dampf stündlich steigern bei einem

Wirkungsgrade von etwa 82 %. Mit einer Steinkohle von rund 7000 Cal.

Heizwert wurden Verdampfungsziffern von 9,04-9,39 kg Dampf auf

1 kg Kohle erzielt. Aber auch Braunkohle, und zwar selbst ganz

minderwertige, läßt sich mit großer Wirtschaftlichkeit unter dem Universal-

kessel verfeuern. (Braunkohle 1915/16 , Bd. 18, S. 555—558.)

rl

Zerstäuberbrenner für Öl. Essich. Der bei der Zerstäuber-

verbrennung sich abspielende Vorgang kann in drei einzelne Prozesse

zerlegt werden, nämlich in die Zerstäubung, die Vergasung und die Ver-

brennung. Je feiner die Zerstäubung, desto vollkommener die Mischung,

desto rascher und vollständiger die Verbrennung, desto geringer die

Gefahr einer Koksausscheidung. Bei richtig gebauten Düsen schwankt

der Druck zwischen 200 und 400 mm/W. S. Bei Zugrundelegung

eines Preises von 10-20 Pf für je 1 K.W. St., eines Ventilatorwirkungs-

grades von 0,5 und eines Verbrauchs von 11 cbm Luft für je 1 kg Ol

von 9000 WE. bei einem Preise von 60 M für 1 t stellt die Zerstäuber-

arbeit eine Verteuerung des Brennstoffs um 2-8 % dar. Die kontinuier-

liche Vergasung des in die Flamme eingeblasenen Olnebels erfolgt

durch die starke Strahlungswärme der leuchtenden Ölflamme selbst so

außerordentlich rasch, daß in einem gut zerstäubten Olluftgemisch

schon in kurzer Entfernung von der Düse kein unvergastes Öl mehr

enthalten ist. Vorgewärmtes Teeröl läßt sich auch durch eigenen Druck

zerstäuben, doch ist dieses Verfahren an ein gewisses Mindestquantum

stündlich zu zerstäubenden Ols gebunden ; das Ol wird einer Zentrifugal-

düse mit einem Druck von mehreren Atmosphären zugeführt. Bei Klein-

-

Gegenstromüberhitzer mit einer oberen und einer unteren,

durch Rohre miteinander verbundenen Dampfkammer und Leit-

zungen für die Heizgase. Heinrich Huebner, Cöln-Dellbrück.

Die untere Dampfkammer ist durch zwei Scheidewände in drei Ab-

teilungen zerlegt, von denen die beiden äußeren mit je einer Frisch-

dampfzuführung, die mittlere mit einer Heißdampfabführung versehen

ist und die in der Ebene der Scheidewände liegenden beiden Leit-

zungen die Heizgase so führen, daß sie, in der Mitte des Heizraumes ein-

tretend, im Gegenstrom quer zu den Überhitzerrohren zu beiden Seiten

nach unten abgeführt werden. (D. R. P. 295 165 vom 2. Mai 1915.) i

Heißdampftemperaturregler mit einer indemKessel angeordneten

Wärmeaustauschvorrichtung, welcher Kühlwasser zugeführt wird.

Georg Albert Kunz, Crefeld-Bockum. Die Einrichtung des Haupt-

patentes 291750¹ ) ist dahin abgeändert, daß der Mantel derart mit einem

in das Kesselwasser mündenden Eintrittsstutzen, einem Regelungsorgan

und einer Öffnung für den Austritt des Kühlwassers und des etwa

gebildeten Dampfes versehen ist, daß das Kesselwasser selbst zur

Regelung der Heißdampftemperatur benutzt oder nach Bedarf durch den

Mantel hindurchgeführt werden kann. (D. R. P. 295076 vom 30. Januar

1913, Zus. zu Pat. 291750.) i

-

Vorrichtung und Verfahren zum Füllen und Auswaschen von

Kesseln. Otto Krause, Elberfeld und Friedrich Werner, Altena

in Westfalen. Die Vorrichtung des Hauptpatentes 294 548 ist hier

dahin abgeändert, daß zwei oder mehrere mit Heizschlangen versehene

Behälter vorgesehen sind, in denen das Füllwasser durch das Ausblase-

wasser erwärmt wird, und die bei jedem Auswaschen abwechselnd um-

geschaltet werden. Bei geeigneter Beschaffenheit des Ausblasewassers

wird zur restlosen Wärmeausnutzung ein Teil dieses Wassers unmittel-

bar mit Frischwasser gemischt, so daß das Gemisch die zum Aus-

spritzen erforderliche Temperatur erhält, und der übrige Teil des heißen

Ausblasewassers ohne oder mit dem Frischwasser gemischt als Füll-

wasser dem Kessel wieder zugeführt wird. (D. R. P. 295 158 vom

30. April 1914 u. D. R. P. 295 159 v. 25. Aug. 1914, Zus. zu Pat. 294 548.) i

Innerhalb der Rauchkammer eines Dampfkessels angeordneter

Röhrenspeisewasservorwärmer und Funkenfänger. Anders Ander-

berg, Malmö in Schweden. Unterhalb des Schornsteins ist eine

Anzahl senkrechter, oben und unten in ringförmige Wasserkammern

mündender Röhren aufgestellt, wobei die von der unteren Wasser-

kammer umschlossene Öffnung abgedeckt ist. (D. R. P. 295045 vom

1. März 1916.)

Chem-Ztg. Repert. 1916, S. 209.

1
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15. Wasser. Abwässer.")

Das

Die Niederlausitzer Wasserwerksgesellschaft m. b. H. zuSenften-

berg (Lausitz) und ihre Wasserwerke. K. Wagenführer. Der

Zweck dieser 1911 gegründeten Gesellschaft ist die einheitliche Wasser-

versorgung des Niederlausitzer Braunkohlengebietes mittels Gruppen-

wasserwerke. Das ganze Versorgungsgebiet ist in 3 Bezirke eingeteilt

und die Wasserwerke sind seit dem 1. April 1914 in Betrieb. Das

Wasserwerk Buchwalde (Bezirk I) besitzt 12 Rohrbrunnen, die nahezu

senkrecht zur Strömungsrichtung des Grundwasserstromes angeordnet

sind und 280 cbm stündlich liefern. Das Wasser gelangt durch

2 Heberleitungen in einen Sammelbrunnen, aus dem es durch 2

Zentrifugalpumpen in die Reinigungsanlage gedrückt wird. Diese ist

eine geschlossene Anlage mit Permutitfiltern, und zwar sind je 4 Vor-

und Nachfilter vorhanden. Vorher wird aus dem Wasser, durch Be-

lüftung ein Teil des Eisens ausgeschieden, sodann wird mittels eines

Marmorfilters die freie Kohlensäure gebunden und durch Zusatz von

Kaliumpermanganat ein Teil der organischen Stoffe oxydiert.

Mangan wird in dem Permutitfilter ausgeschieden, während in einer

Evakuierungsanlage die im Wasser gelöste Luft und der Schwefel-

wasserstoff entfernt werden. Das Reinwasser ist farb- und geruchlos,

frei von Schwefelwasserstoff und enthält in 11 weniger als 0,1 mg

Eisen, Spuren von Mangan, 5-6 mg freie Kohlensäure und 1 ccm

Luft. Zur Förderung des Reinwassers aus dem Sammelbehälter in

das Rohrnetz und den 2000 cbm fassenden Hochbehälter dienen

ebenfalls 2 Zentrifugalpumpen mit Drehstromantrieb. Der Bezirk II

wird durch das Wasserwerk Dolsthaida versorgt, das über 4 Rohrbrunnen

verfügt und 70 cbm stündlich liefert. Da das im Wasser enthaltene

Eisen (9 mg) hier nach Belüftung mittels Riesler leicht abgeschieden

wird, konnte eine offene Enteisenungsanlage errichtet werden, in der

auch das Mangan, die freie Kohlensäure und der Schwefelwasserstoff

zum größten Teil entfernt werden. (Journ.. Gasbel. 1915, Bd. 58,

S. 376-382, 402-407). as

Das Widerstandsgesetz bei der Bewegung des Grundwassers .

O. Smreker. (Journ. Gasbel. 1915, Bd. 58, S. 452-456, 471—473,

482-490, 505-506.) as

Neuere Wassertürme im Eisenbahndirektionsbezirk Berlin.

Cornelius. (Journ . Gasbel. 1915, Bd. 58, S. 439-441 .)

tuffe, Palagonittuffe. Phonolithtuffe u. a. durch Salzsäure zersetzbare

Gesteinsgläser oder deren basenaustauschende Verwitterungsprodukte

enthalten. (D. R. P. 295217 vom 11. Mai 1910.)

---

i

Verwendbarkeit von Gießereischlacke zur Anschüttung in Grund-

wasser. Lang. Die chemische Zusammensetzung des Grundwassers

wird durch die Schlacken nicht nennenswert verändert , so daß gegen

nichts einzuwenden ist. (Journ. Gasbel . 1915, Bd. 58, S. 549.) as

die Verwendung der Gießereischlacken als Anschütt- und Packmaterial

Verfahren und Vorrichtung zur Verhinderung von Ansätzen

aus dem Wasser in Leitungen, Gefäßen und dergl., in denen das

Wasser nicht bis zum Siedepunkt erhitzt wird. Arthur Bomsel,

Brüssel . Dem kalten Wasser wird eine sehr geringe Menge eines

sauren Reagens zugeführt, welches keinen Niederschlag zu bilden ver-

mag, und welches aus angesäuertem Wasser, einer Lösung eines sauren

Salzes oder aus dem kalten Wasser zugeführter oder in ihm ent-

wickelter Kohlensäure bestehen kann. Der zur Ausführnng des Ver-

fahrens dienende selbsttätige Verteiler besteht aus zwei schwingenden

as
b

Arbeit und Kapital verschiedener Betriebsmotoren der Turbinen-

pumpen eines Gruppenwasserwerks. F. H. Schilling. (Journ. Gasbel.

1915, Bd. 58, S. 564-566.)

Wasserversorgung der Stadt Bamberg.

Gasbel. 1915, Bd. 58, S. 532-536.)

as

Hocheder. (Journ.

as

Eine Wassersorgungsanlage in der Champagne. H. Seidel .

(Journ. Gasbel. 1915, Bd. 58, S. 520.) as

Metalle und Mörtelmaterial angreifende Wässer. H. Klut. (Journ.

Gasbel. 1915, Bd. 58, S. 583-586, 596-601 .) as

Offene Trinkwasserenteisenungsanlage für das städtische Wasser-

werk zu Greifswald. L. Kropf. (Journ. Gasbel. 1915, Bd. 58, S. 518.) as

Enthärten, Enteisenen und Entmanganen von Trink- und Ge-

brauchswässern mittels Filtrierens über basenaustauschende Gesteins-

arten. J. D. Riedel Akt.- Ges. Versuche haben ergeben, daß ver-

schiedene Gesteine aus der Gruppe der vulkanischen Ergußgesteine,

insbesondere der Trachyt-, Andesit-, Phonolith- und Basaltreihe sowie

deren Tuffe, in Berührung mit Salzlösungen ihre basischen Bestandteile

mehr oder minder rasch gegen die Basen der in Lösung befindlichen

Salze auszutauschen vermögen, was anscheinend ihrem Gehalt an glasigen

Bestandteilen zuzuschreiben ist, da die in den genannten Gesteinen noch

enthaltenen krystallisierten Mineralien einen nennenswerten Austausch

nicht aufweisen. Charakteristisch und für die Identifizierung solcher

austauschender Gesteinsgläser und ihrer Verwitterungsprodukte wichtig

ist das Verhalten gegen Salzsäure. Es zeigte sich, daß die Gesteins-

gläser sowohl beim Digerieren mit Salzsäure innerhalb 1-2 Std. auf

dem Dampfbade als auch bei eintägigem Stehen mit 21 % iger Salzsäure

in der Kälte zersetzt werden, wobei die basenaustauschenden Eigen-

schaften verloren gehen. Die gallertartig ausgeschiedene Kieselsäure

läßt sich zwecks Identifizierung aus dem unlöslichen Rückstand mittels

5 %iger Sodalösung, welcher 0,5 % Natronlauge zugemischt ist, extra-

hieren, während Tonerde und Basen direkt in der salzsauren Lösung

nachgewiesen werden können. Zur weiteren Identifizierung der aus-

tauschenden Gesteinsgläser oder deren Verwitterungsprodukte kann ihre

Eigenschaft, durch Methylenblau sich färben zu lassen, verwendet

werden. Das Verfahren zum Enthärten usw. der Wässer besteht nun

darin, die Wässer über Gesteine zu filtrieren, welche, wie Traß, Trachyt.

Meßgefäßen e und d, von

denen das eine für das

Rohwasser, das andere für

das Reagens bestimmt ist,

welche Gefäße derart an-

geordnet sind , daß der

Zuflußhahnfür das Reagens

sich öffnet, wenn das

Wassergefäß schwingt, und

sich schließt, wenn das Ge-

fäß, welches das Reagens

aufnimmt, in Schwingung

versetzt wird. Die das zu

behandelnde Wasser zu-

führendeSpeisevorrichtung

besteht aus den Teilen a,

i, j, n. Das Reservoir g

enthält das Reagens.

Darunter ist ein Mischge-

fäßbangeordnet. Zwischen

beiden ist der Verteiler c,

d, e angebracht. Bei wage-

recht stehenden Wage-

balken c berührt das Unter-

ende des Ventilschaftes ƒ

den Boden des Gefäßes e

derart, daß durch das Spiel des Balkens c das Ventil und folglich der

Reagensabfluß geöffnet oder geschlossen wird. Anfangs sind die Ge-

fäße e und d leer. Sobald aber das Wasser durch die Öffnung / in

das Gefäß d strömt, entweicht ein Teil desselben durch die Boden-

öffnung des Gefäßes, während der andere Teil zurückbleibt. Sobald

das Wasser im Gefäß d steigt, öffnet sich das Ventil f, und das Reagens

fließt aus dem Gefäß g in das Gefäß e und strömt durch die Boden-

öffnung in das Mischgefäß b. In dem Mischer b unter dem Ge-

fäße e kann noch eine selbsttäige Tropfverhinderungsvorrichtung an-

geordnet werden , welche aus dem Mischer b jeden Tropfen des

Reagens fernhält, welcher aus dem Gefäß der Wage c, d, e heraus-

kommt, nachdem die Wasserzufuhr aufgehört hat. (D. R. P. 294747

vom 26. Mai 1914.) i

Einige Gesichtspunkte bei der Wasserenthärtung mittels des

Kalk- und Soda-Verfahrens. F. A. Anderson. -Bei der Anwendung

des Kalk- und Sodaverfahrens zur Enthärtung eines Wassers ist es

wichtig zu wissen, welche Mengen der Reagenzien anzuwenden sind.

Dazu müssen Faktoren des Wassers bekannt sein bezw. ermittelt werden:

Der Gehalt an freier Kohlensäure, die Alkalität, der Gesamtkalkgehalt

und der Gesamtmagnesiagehalt. Den Gehalt an freier Kohlensäure

bestimmt man am besten durch Titrieren mit eingestellter verdünnter

Sodalösung in Anwesenheit von Phenolphthalein als Indicator. Die

Gesamtalkalität wird durch Titration mit n-Salzsäure und Methylorange

ermittelt. Zur Bestimmung des Gesamtgehalts an Kalk und Magnesia

im Wasser bedient man sich am besten der LUNGE-PFEIFFER-Methode,

wonach zuerst der Gesamtbetrag an Kalk und Magnesia, darauf der

an Magnesia allein ermittelt und der Kalkgehalt aus der Differenz be-

rechnet wird. Mit diesen Faktoren kann die anzuwendende Menge der

Reagenzien nach dem Prinzip bestimmt werden, daß alle Kalksalze

als Carbonate und alle Magnesiumsalze als Hydroxyde gefällt werden

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 404. müssen. (Journ . Soc. Chem. Ind. 1915, Bd. 34, S. 1180-1182. ) ks
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19. Mineralöl. Asphalt. Sprengstoffe. Zündwaren.")

--
Genesis des Erdöls. Ed . Donath.Ed. Donath. In der Hauptphase derIn der Hauptphase der

Erdölbildung, der Druckdestillation, haben vermutlich auch die Abbau-

produkte von Eiweißstoffen eine gewisse Rolle gespielt und die

fluorescierenden, der aromatischen Reihe angehörenden Kohlenwasser-

stoffverbindungen geliefert. Manche Erdölsorten enthalten die gleichen

Kohlenwasserstoffe wie manche Steinkohlenarten, bei deren Entstehung

wahrscheinlich auch die Druckdestillation eine Rolle gespielt hat.

(Petroleum 1915, Bd. 11 , S. 209.) kg

Der Ursprung des Petroleums. Ch. F. Mabery. — Verf. ersucht

darum, ihn die Nachforschung nach den Bestandteilen des Petroleums

und die damit zusammenhängenden Untersuchungen über den Ursprung

des Petroleums weiter ungestört fortsetzen zu lassen, Untersuchungen,

die bereits zu einigen interessanten Ergebnissen geführt haben. (Journ.

Amer. Chem. Soc. 1915, Bd. 37, S. 664.)
sm

-

gedeihliche Entwicklung der reichen mexikanischen Ölfelder , deren

Produktion in dem Jahrzehnt 1904-1914 von 200 000 auf nahezu

26 Mill. Barrels gestiegen ist, sind wesentlich günstiger zu beurteilen

als die in den nordamerikanischen Vereinigten Staaten. Allerdings

wird die Erschließung bedeutend langsamer von statten gehen, als man

dies in den Vereinigten Staaten gewohnt ist, da sich einer intensiven

Bohrtätigkeit, Förderung und Versendung des Erdöls viel größere

Hindernisse in den Weg stellen. (Petroleum 1915, Bd. 11 , S. 263.) kg

Erdölvorkommen in Texas und Louisiana. B. Simmersbach.

Vom geologischen Gesichtspunkte aus betrachtet, sind diese Erdöl-

vorkommen, die in Verbindung mit überaus großen Steinsalzlagern auf.

treten, insofern von Interesse, als hier das Erdöl auf einen ganz eng

umgrenzten Raum beschränkt ist. (Petroleum 1915, Bd. 11 , S. 57.) kg

Zur Frage der Benzin- und Benzolgewinnung aus Erdöl. Ed.

Graefe. Bei der Zersetzungsdestillation des Erdöles zur Gewinnung

niedrig siedender Anteile erhält man ein wasserstoffreicheres Destillat

und einen wasserstoffärmeren Rückstand. Diese Wasserstoffwanderung

restlos und ohne Abfall sich vollziehen zu lassen, ist unmöglich, man

muß vielmehr mit einem durch Bildung von Wasserstoff, Methan und

seinen nächsten Homologen, Athylen usw., einerseits, von festen, sehr

kohlenstoffreichen Kohlenwasserstoffen und freiem Kohlenstoff anderseits

entstehenden Verluste rechnen. Mit der Zugabe von Wasserstoff und

der Anwendung von Katalysatoren beim Spaltungsvorgange hat man

bisher kaum Erfolge erzielt.bisher kaum Erfolge erzielt. Das neuerdings, zumal in Amerika, mit

großen Erwartungen begrüßte RITTMAN Sche Verfahren zur Gewinnung

von Benzin und Benzol aus Erdöl durch Zersetzungsdestillation mag

manche Vorzüge vor den zahllosen anderen bekanntgegebenen Verfahren

des gleichen Zieles besitzen - genauere Angaben sind noch nicht zu

erhalten , aber die an diese Verarbeitungsweise des Erdöles geknüpften

Hoffnungen schießen weit über das Ziel hinaus. Das Zersetzungsbenzin

wird stets teuer und minderwertig bleiben, während beim Benzol eher

von einer Überproduktion als vom Gegenteil gesprochen werden kann,

wenigstens unter wirtschaftlichen Verhältnissen, die nicht allzusehr von

den normalen verschieden sind. (Bitumen 1915, S. 132.) kg

Das Petroleumcolorimeter von Hellige, Überführungszahlen für

dieses und die Colorimeter von Stammer und Wilson. L. Ubbelohde.

Mit einigen Abänderungen läßt sich das HELLIGESche Colorimeter,

das die Vorzüge der Einfachheit, Billigkeit und besonders handlichen

Form vereinigt, an Stelle der mit unzuverlässigen Standardfarbgläsern

ausgestatteten, bekannten älteren Colorimeter auch für die Petroleum-

prüfung benutzen. Bei dem HELLIGESchen Colorimeter wird ein mit

der Vergleichsflüssigkeit gefüllter hohler Glaskeil mittels eines Zahn-

stangengetriebes so lange verschoben, bis beide Felder derHELMHOLTZSchen

Doppelplatte gleiche Farbstärke haben. Durch Angabe von Überführungs-

zahlen hat Verf. einen für die Annahme einheitlicher Untersuchungs-

methoden bedeutungsvollen Vergleich der mittels verschiedener Apparate

bestimmten colorimetrischen Werte ermöglicht. (Petroleum 1915,

Bd. 10, S. 725.)
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An Handlichkeit kann das Wilson - Ludolphsche Colorimeter kaum über-

troffen werden. kg

Die Neuorganisation der österreich-ungarischen Erdölindustrie.

(Petroleum 1915, Bd. 11 , S. 145 ; 1916, Bd. 11 , S. 865.)

-

Der Krieg scheint sich auch hier als großer Lehrmeister bewährt zu haben,

indem ihm die seit langem erstrebte, nur zeilweise erreichte Vereinigung wider-

strebender Interessen gelungen ist. Inzwischen hat sich die Regierung ent-

schlossen, eine Zwangsorganisation zu schaffen. kg

Das Naturgas in Siebenbürgen. Herbing. Die Regierung

hat an zahlreichen Ortlichkeiten Ungarns Bohrungen vornehmen lassen

und mit den bisher niedergebrachten Bohrlöchern fast überall Auf-

schlüsse erzielt, so daß schon mehr als 3 Mill . cbm Naturgas für 1 Tag

der industriellen Ausnutzung zur Verfügung stehien. Der Methangehalt

des Gases beträgt 98-99 %, der Heizwert 8300-8700 cal.

industrielle Verwertung steht erst ganz im Anfange ihrer Entwicklung.

(Petroleum 1915, Bd. 10, S. 689.) kg

Betriebsergebnisse der staatlichen Erdgas- und Petroleum -Tief-

bohrungen in Ungarn im Jahre 1913. M. Przyborski. - Die Er-

gebnisse sind vielversprechend ; die industrielle Ausnutzung des Erdgases

ist in Angriff genommen. (Petroleum 1915, Bd. 10, S. 735.) kg

-

--

Über die Zersetzung von Mineralöl beim Erhitzen unter Druck.

St. Philipide. Eingehende Versuche über die Zersetzung der über

200 ° C. siedenden Anteile eines amerikanischen Leuchtöles bei 600 ° C.,

einem Überdruck im Zersetzer zwischen 0 und 20 at, einer zwischen

45 und 270 g in 1 Std. betragenden Olzufuhr und unter teilweiser An-

wendung von tonhaltigen Katalysatoren führten zu dem Ergebnisse, daß

Umfang und Art der Zersetzung wesentlich abhängen von der Zeit-

dauer, während der sich das Öl im Zersetzer befindet, sowie von der

Art des Katalysators. Eine Wirkung des Druckes ließ sich nicht nach-

weisen. (Diss. Techn. Hochschule, Karlsruhe 1914.) kg

Die amerikanischen Asphaltöle. A. Sommer. Die Jahres-

produktion von Asphaltöl, wie es in erster Linie die kalifornischen und

mexikanischen Olfelder liefern, beträgt etwa 18 Mill. t. In Kalifornien

unterwirft man von den geförderten 12 Mill. t etwa 1 Mill. t der

Raffination und gewinnt daraus 5 % Benzin und 10 % Leuchtöl. Auch

die Erzeugung von Schmierölen, deren Einführung noch immer mit

Vorurteilen zu kämpfen hat, gewinnt an Ausdehnung. Die Benutzung

der Asphaltöle beim Straßenbau hat in Amerika, zumal infolge der ge-

waltigen Zunahme des Automobilismus, einen staunenswerten Umfang

angenommen. Im übrigen finden die Asphaltöle in der Metallurgie als

Heizstoff und bei der Aufbereitung, ferner zur Erzeugung von Leuchtgas

und endlich zur Gewinnung von benzinartigen Produkten durch Zer-

setzungsdestillation Verwendung. (Petroleum 1915, Bd. 11 , S. 151.) kg

Physikalische und chemische Eigenart des kalifornischen Erdöles.

J. C. Allen, W. A. Jacobs, A. S. Crossfield und R. R. Matthews.

Auf Grund eines sehr reichhaltigen, nahezu 300 Proben umfassenden

Untersuchungsmaterials — die Prüfung erstreckte sich auf die Bestimmung

des spezif. Gewichts, des Flamm- und Brennpunktes, der Viscosität,

des Heizwertes, des Schwefelgehaltes, des Wassergehaltes, der Zusammen-

setzung durch fraktionierende Destillation, des Gehaltes an Paraffin und

der Beschaffenheit der im Laboratorium raffinierten Erdölprodukte, sowie

des Raffinationsverlustes wird eine wertvolle Übersicht über die

wesentlichen Eigenschaften fast sämtlicher kalifornischen Erdölsorten

gegeben. Der Schwefelgehalt liegt innerhalb der Grenzen 0,04 und

4,00 %, beträgt aber meistens mehr als 0,4 und weniger als 2 %. Der

Gehalt an Kohlenwasserstoffen, die sich auf Benzin und Leuchtöl ver-

arbeiten lassen, ist bei fast allen Erdölarten sehr gering. (Bur. of Min .,

Techn. Paper 74, Petroleum Technology 18.) kg

Die in Kalifornien in Verwendung stehenden Verfahren der Erd-

ölförderung. R. Arnold und V. R. Garfias. Eine durch Abbildungen

erläuterte Schilderung und Beurteilung der verschiedenen Förderungs-

verfahren und -maschinen unter Berücksichtigung der Förderungskosten.

(Bur. of Min., Techn. Paper 70, Petroleum Techn. 16.) kg

Die Entwicklung der mexikanischen Ölfelder im Jahre 1914.

H. Bevan. (Petroleum 1915, Bd. 10, S. 860.) kg

Der gegenwärtige Stand der mexikanischen Erdölfelder. L. G.

Huntley. Die Aussichten für die weitere Erschließung und eine

*) Vergl. Chem.-Ztg . Repert. 1916, S. 373.

―

Pyrophores Feuerzeug. Ferdinand Dannemann, Leipzig. —

Das Feuerzeug besitzt eine Haltevorrichtung zur Aufnahme eines entflamm-

baren Bausches aus Pflanzenfaserstoff. (D. R. P. 295028 v. 5. März 1916.) i

Pyrophores Feuerzeug mit Klappdeckel. Michael Gränz,

Leutewitz bei Dresden. Beim Öffnen des Deckels werden die

Reibradfeder und Deckelfeder gespannt, und es wird dann das Reib-

rad freigegeben , während bei der selbsttätigen Schließbewegung des

Deckels das Reibrad in seine Anfangsstellung zurückgedreht und

gesperrt wird. (D. R. P. 294743 vom 4. April 1916.) i

Füllung von Granaten und dergl. Dr. Ernst Stern. Der bei

der Explosion vieler Sprengstoffe, wie Nitroglycerin, Nitrocellulose, Nitro-

toluol und Pikrinsäure , auftretende Wasserdampf soll dazu dienen,

Siliciumchlorid zu zersetzen, wobei eine bedeutende Menge gasförmiger

Salzsäure frei wird. Man versieht Geschoßkörper beliebiger Art, wie z. B.

Handgranaten, Wurfbomben und dergl. mit Siliciumchlorideinschlüssen .

(D. R. P. 294814 vom 4. August 1915.) i
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25. Firnisse. Harze. Kautschuk.*)

Verfahren zur Herstellung eines springharten, hellfarbigen

Cumaronharzes. Firma F. H. Meyer. Das als Nebenprodukt derDas als Nebenprodukt der

Benzolfabrikation in reichlichen Mengen und als dunkles und unreines

Produkt erhaltene Cumaronharz ließ sich bisher nur schwierig zu einem

hellen, springharten Erzeugnis umwandeln und konnte daher bisher

nur in beschränktem Maße Verwendung finden. Die bisherigen Reini-

gungsverfahren bedurften einer Neutralisation der sauren Harzlösung

durch Waschen mit Wasser und Natronlauge oder mit Natronlauge

allein, wobei sich lästige Emulsionen bildeten, die sich selbst nach

tagelangem Stehen nicht hinreichend absetzten. Um diese Mängel zu

beseitigen, wird nach vorliegender Erfindung die mit Säure polymeri-

sierte Solventnaphtha mit einem geringen Überschuß der Carbonate

der Alkalien oder Erdalkalien oder mit Gemischen derselben so lange

kräftig durchgerührt, bis die Säuren vollständig neutralisiert sind. So-

dann wird die durch Absetzenlassen, Filtrieren oder Zentrifugieren ge-

klärte Flüssigkeit durch Destillation von ihren flüchtigen Bestandteilen

befreit. Die Abscheidung der Salze dauert etwa 12-24 Std. Darauf

wird die blanke Harzlösung in bekannter Weise auf Cumaronharz ver-

arbeitet. Man kann auch die genannten Carbonate in Mischung mit

geringen Mengen Natrium- oder Bariumsuperoxyd verwenden. (D. R. P.

294107 vom 1. Februar 1916.) i

Über Leinölfirnis und andere Ölfirnisse. Oskar Prager. (Seifen-

sieder-Ztg. 1915, Bd. 42, S. 1065, 1113.)
r

Über die Kalk-Harzseife und Nebensubstanzen desamerikanischen

Kolophoniums. Ludwig Paul. (Seifens.-Ztg. 1916, Bd. 43, S. 105, 127.)

Gewinnung des Saftes oder Harzes aus Baumstümpfen. Oskar

Oehm, Henneberg - Schwarzenberg i. S. Ein Metallkranz, welcher

sich der Form und Größe des Stumpfquerschnitts anpassen läßt, wird

nahe dem Außenumfang des Schnittes befestigt und verhindert dadurch

den Saft oder das Harz am Abfließen. Der Metallkranz kann scharf-

kantig oder gezahnt sein, so daß er sich in das Holz einschlagen läßt.

(D. R. P. 294949 vom 2. April 1916.)
i

Die Herstellung des Fichtenpechs aus Fichtenscharrharz.

Wilhelm Storandt. (Seifensieder-Ztg. 1915, Bd. 42, S. 1090.) r

Die Aussichten für die Harz- und Terpentinölkonsumenten nach

dem Kriege. Wilhelm Storandt. (Seifens .-Ztg. 1915, Bd. 42, S. 1113.) r

Herstellung von Harzmilch. G. Hartmann. - Die Mischung

einer Lösung Harzseife und Wasser geschieht ohne Zuführung von

Wärme, indem das Gemisch einer gezwungenen variierenden Strömungs-

schnelligkeit ausgesetzt wird, die mittels einer passenden Vorrichtung

oder durch dazu eingerichtete Hilfsmaschinen hervorgerufen wird.

(Norw. Pat. 24991 vom 12. Oktober 1911.) h

Darstellung von Harzen aus Furfurol. G. Meunier. - Furfurol

wird allein oder unter Zusatz von Ketonen oder Aldehyden in Gegen-

wart von Basen (Ammoniak, Schwefelammonium, Anilin, Alkalien) am

Rückfluß oder im Autoklav erhitzt. Die Produkte sind benzollöslich

und als Anstriche verwendbar. (Franz. Pat. 472384 v. 2. Aug. 1913. ) sb

Über Sterilin (Gummiersatz). Eduard Marckwald und Fritz

Frank. (Chem.-Ztg. 1915, S. 927.)

Kautschukproduktion und Verbrauch im Jahre 1914. (Tropen-

pflanzer 1915, Bd. 18, S. 698-700).
kr

Die Zukunft des wilden Parakautschuks. N. H. Witt. (Tropen-

pflanzer 1915, Bd. 18, S. 545-547) .
kr

·-

Aufbereitung von Plantagenkautschuk. Arens. (Tropenpflanzer

1916, Bd. 19, S. 162—171).
kr

Beiträge zur Theorie der Vulkanisation des Kautschuks. F.

W. Hinrichsen.¹) Den Vorgang der Kaltvulkanisation kann man

sich folgendermaßen vorstellen : Beim Hineinbringen von Kautschuk in

Lösungen von Schwefelchlorür tritt Absorption des gelösten Schwefel-

chlorürs ein, hierauf vollzieht sich allmählich die chemische Umsetzung

zwischen Kautschuk und Schwefelchlorür. Das Verhältnis des adsor-

bierten und des chemisch gebundenen Schwefelchlorürs wird sich mit

der Zeit zugunsten des chemisch gebundenen Anteils verschieben und

zu den Erscheinungen der Nachvulkanisation führen. Die technische

Kaltvulkanisation des Kautschuks findet bei Gegenwart der Luft-

feuchtigkeit statt, wodurch die Möglichkeit der Schwefelabscheidung

aus Schwefelchlorür und damit die Entstehung von Adsorptions-

verbindungen gegeben ist. Im Zusammenhange hiermit wäre die von

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 351.

1) Bearbeitet und vollendet von E. Kindscher.

HÖHN beobachtete Tatsache leicht zu verstehen, daß gelbe Schwefel-

chlorürlösungen besser zur Vulkanisation verwendbar sind als farblose

schwefelfreie. Die technisch vulkanisierten Kautschukwaren wären

demnach wohl am besten als Adsorptionen von Schwefel in »fester. <

oder »> halbfesten Lösungen des in der Arbeit näher beschriebenen

Schwefelchlorür-Additionsproduktes in überschüssigem Kautschuk auf-

zufassen. (Mitteilg. K. Materialprüfungsamt. 1915, S. 407).
sm

Gummi-Deckelriemen. (Gummi-Ztg. 1915, Bd. 29, S. 1068.) kr

Streichmaschine für Gummimasse u. dgl. mit ebenem Tisch,

der zum Zwecke der Wiedergewinnung der Lösungsflüssigkeit von

einem im unteren Teil mit Kühlflächen ausgestatteten Gehäuse

umgeben ist. Albert Boecler, Hamburg. Die beiden einander

gegenüberliegenden Längsseiten des Kühlgehäuses besitzen verschiedene

Temperaturen. (D. R. P. 294 097 vom 15. April 1914.)

-

-

i

Über Kautschukschaum zur Herstellung künstlicher Glieder.

G. Engel. Der Kautschukschaum, den man durch Lösen indifferenter

Gase unter hohem Drucke in Kautschuk herstellt, kann diesem wich-

tigen Gebiete nutzbar gemacht werden, indem man den festen Teil der

künstlichen Glieder aus Hartkautschukschaummassen bildet, die außer

ordentlich spezifisch leicht bei hoher mechanischer Festigkeit sind. Der

Weichgummischaum wird als umgebender verschönender Teil des

Gliedes verwendet, der auch eine Druckverminderung herbeiführt. Das

Gewicht einer derartigen Prothese kann im Verhältnis zu einer Holz-

prothese nur 1/4 bis 1/12 betragen. Auch zur Herstellung von Krücken,prothese nur 1/4 bis 1/12 betragen.

Stelzfüßen usw. kann das leichte Material Verwendung finden. (Gummiztg.

1915, Bd. 30, S. 219–220.) kr

wxxx -dim
Regenerierter Gummi. M. Wachter.M. Wachter. Es ist wohl sicher,

daß von den verschiedenen Regenerierverfahren das Säureverfahren den

Gummi am meisten angreift, besonders da es schwierig ist, die letzten

Anteile von Säure zu entfernen . Für die Isolierung von Drähten und

Kabeln verwendet man daher fast ausschließlich mittels mechanischer

Verfahren hergestellte Regenerate , die z. B. aus dem Oberteil von

Gummischuhen und in neuerer Zeit aus Luftschläuchen und Fahrrad-

decken hergestellt werden. Das Regenerieren nach den verschiedenen

Verfahren beschränkt sich in erster Linie auf die Überführung des

Altmaterials in einen plastischen Zustand , auf die Entfernung von

metallischen Verunreinigungen und auf die Zersetzung der im Altgummi

enthaltenen Faserstoffe beim Säureverfahren und dem Regenerieren mit

Alkali. Beim mechanischen Verfahren wird das Altmaterial bestmöglichst zer-

kleinert und die Verunreinigungen gewöhnlich durch ein Gebläse entfernt.

Um eine größtmögliche Plastizität zu erlangen, ist es bei allenVerfahren nötig,

daß das Ausgangsmaterial zuerst möglichst zerkleinert und zuletzt für

längere Zeit einer hohen Temperatur ausgesetzt wird , nachdem ihm

ein bestimmter Prozentsatz von gewissen Ölen oder Fetten zugesetzt

wurde. Ein nachheriges Trocknen des Materials sollte immer stattfinden.

Jedenfalls ist es angezeigt, Regenerate immer erst für einige Zeit allein

zwischen heißen Mischwalzen zu bearbeiten, um die letzten Reste Feuchtig-

keit zu entfernen. Die Qualität der Regenerate hängt außer vom ge-

wählten Regenerierverfahren in erster Linie von der Qualität des Aus-

gangsmaterials ab und richtet sich vor allem nach dem ursprünglichen

Rohkautschukgehalt. Außerdem kommt noch die Natur der in ihm

enthaltenen Zusätze in Frage. Verf. untersuchte eine Anzahl Regenerate.

Die Ergebnisse sind im Originale mitgeteilt. Ist das Ausgangsmaterial

von guter Qualität und wird das Regenerieren richtig durchgeführt, so

ist das fertige Produkt ein wertvolles und in jeder Hinsicht zufrieden-

stellendes Ersatzmittel für reinen Gummi und kommt diesem, was

Haltbarkeit anbelangt, gleich. Wo z. B. große Elastizität verlangt wird,

werden die Regenerate versagen. Besonders geeignet sind die besseren

Sorten für Isolierzwecke. (Gummi-Ztg. 1916, Bd. 30, S. 373-374.) kr

Gewinnung von dem Naturkautschuk analogen Produkten.

Synthetischer Kautschuk wird in Gegenwart
J. Ostromisslensky.

von Harzen, Schwefel und Zinkoxyd auf 135 ° C. erhitzt. Zusätze von

Aminen , Alkaloiden , Terpineol und ähnl. können gemacht werden.

sb
(Franz. Pat. 475601 vom 23. Juli 1914.)

DurchDarstellung von Kautschuk. J. Ostromisslensky.

Oxydation (mittels BaO2) von Isopren oder direktes Erhitzen auf 120° C.

erhält man einen Kohlenwasserstoff 3- Mirzen (a- Diisopren) C10H16 vom

Siedep. 63,5 ° C. unter 20 mm Druck mit drei Äthylenbindungen, wovon

zwei verkettet sind. Die Behandlung desselben mit Alkalimetallen führt

zu Kautschuk. Ultraviolette Strahlen üben die gleiche Wirkung aus.

sb(Franz. Pat. 475565 vom 22. Juli 1914.)

Verlag der Chemiker-Zeitung Otto v. Halem in Cöthen (Anhalt). Druck von August Preuß in Cöthen (Anhalt).
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7. Nahrungs- und Genußmittel. Futtermittel. Gerichtliche Chemie.")

Bestimmung des Wassergehaltes im Brot. F. Schaffer. - Zur

Methode der Wassergehaltsbestimmung im Brot hat Verf. für die Revision

der zweiten Auflage des »Schweizerischen Lebensmittelbuches folgende

Abänderung vorgeschlagen : Die Brote werden durch Längs- und Quer-

schnitt gevierteilt; von diesen Teilen wird je eine Scheibe von 0,5 bis

1 cm Dicke geschnitten, die in Würfel zerkleinert und gut gemischt

werden. Von dieser Durchschnittsprobe destilliert man 25 g nach der

von J. F. HOFFMANN angegebenen Vorschrift mit 200 ccm Petroleum ;

das mit diesem übergehende Wasser wird genau gemessen und auf

100 g Brot berechnet. Die Destillation ist so weit zu treiben, bis im

Hals des Kolbens und im Verbindungsrohr zwischen diesem und dem

Kühler keine Wassertröpfchen mehr zu bemerken sind. (Mitt. Geb.

Lebensmittelunters. Hyg. 1915, Bd. 6, S. 276.)

--

99

wo

Die neuen Vollmehltypmuster. Das März 1916 herausgegebene

Vollmehltypmuster. Mitt. aus dem Labor. des Schweiz. Gesundtheits-

amtes. (Mitt. Geb. Lebensmittelunters. Hyg. 1916, Bd. 7 , S. 61 , 215.) wo

Untersuchung des Vollmehles" durch Färbungsversuche. F.

Schaffer. Verf. benutzte das Adsorptionsvermögen verschiedener

Mehle gegen stark verdünnte Methylenblaulösung zu ihrer Unterscheidung.

Die Konzentration der Farbstofflösung und das Mengenverhältnis zum

Mehl wurde so gewählt, daß das Schweizer Typmuster .gerade ent-

färbte. In einem Glaszylinder von 3,5 cm lichter Weite und 10 cm

Höhe wurde 10 g Mehl mit 40 ccm Methylenblaulösung (0,1 g 1000,

612 mal verdünnt) so lange geschüttelt, bis keine Klümpchen m hr zu

beobachten waren , was 1/2-1 Min . erforderte. Nach dem Absitzen

wurden die Farbtöne der überstehenden Flüssigkeiten verglichen . Durch

entsprechende Verdünnung der Farbsto flösung oder Anwendung von

mehr Mehl war dann die Adsorptionskraft der zu untersuchenden Proben

zu ermitteln. (Mitt. Geb. Lebensmittelunters. Hyg. 1915, Bd. 6, S. 275.) wo

Die Ration des Soldaten. M. Bornand. (Mitt. Geb. Lebens-

mittelunters. Hyg. 1916, Bd. 7, S. 14.) Wo

Nahrungsmittel hemisches Praktikum für Chemiker, Nahrungs-

mittelchemiker, Apotheker, Lebensmittelinspektoren, an Hand von Beispielen

erläutert. F. Toggenburg. 286 S. Gr. 8°. 11,50 M. Max Drechsel, Bern.

Schweizerisches Lebensmittelbuch. Revision des Abschnittes

Körner- und Hülsenfrüchte, Mahlprodukte und Stärkemehle, Brot, Teig-

waren, Eier und Eierkonserven . Revision des Abschnittes Bier,

alkoholfreies Bier, Essig, Essigessenz, Preßhefe, Wasser, Eis und Luft.

(Mitt. Geb. Lebensmittelunters. Hyg. 1916, Bd. 7, S. 139 u. 172.) wo

Die Bestimmung des Coffeins in Tee nach dem Sublimier-

verfahren. E. Philippe. Die Arbeit legt die Ergebnisse dar , die

die Untersuchung von 39 Teemustern nach der vom Verf. im ersten

Teil der Abhandlung ¹ ) mitgeteilten Methode hat gewinnen lassen. Sehr

eingehend werden Kunst- und Handgriffe geschildert, die das Arbeiten

nach der Methode bedeutend erleichtern. Die Angaben beziehen sich

sowohl auf die Ausschüttelung des Coffeins mit Chloroform als auch

auf die Sublimation der eingedampften Auszüge im Sublimierapparat.

Die in Doppelbestimmungen vorliegenden Analysenzahlen beweisen einen

hohen Grad von Genauigkeit des Verfahrens. Der größte Unterschied

zweier Parallelzahlen ist 0,11 %, die meisten Abweichungen sind kleiner

als 0,1 %. Verf. bespricht die Ausschüttelung der schwefelsauer ge-

machten Chloroformauszüge mit Äther zur Entfernung der mitgelö ten

Verunreinigungen. Da Coffein in Äther nicht unlöslich ist, sollten

die Ergebnisse durch Zufügen von 0,06 % berichtigt werden. Bei einer

Anzahl von Bestimmungen wurde die eine mit, die andere ohne Äther-

ausschüttelung ausgeführt. Da die erhaltenen Werte nur um innerhalb

der Fehlergrenze liegende Beträge voneinander abweichen, bezeichnet

Verf. die Ätherausschüttelung als entbehrlich. Bei der Bestimmung des

Wassergehaltes der 39 Teemuster macht Verf. einige Beobachtungen,

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 418. 1) Chem.-Ztg. Rep. 1916, S. 246.

Chem.-Ztg. 1911 , S. 813 u. 830; vergl. auch Chem.-Ztg. 1916, S. 665.

Es

die nach einer späteren Sammlung größeren Zahlenmaterials vielleicht

einen Anhaltspunkt für die Herkunft eines Tees geben können.

wird, wie auch schon von A. BESSON,2) darauf hingewiesen, daß die

Wassergehalte von chinesischen Schwarztees sich gleichmäßig um eine

bei 8,2 % liegende Mittellinie bewegen, indem die von Foochow-Tee

unter diesem Wert, die von Hankow-Tee darüber liegen. Ziemlich

genau auf dieser Mittellinie hält sich der chinesische Grüntee; Ceylon-

tee steigt über das Mittel, und die indischen und javanischen Schwarztees

überschreiten es reichlich. Hinsichtlich der Analysenergebnisse erwähnt

Verf., daß von einer Berechnung des Coffeingehaltes auf Trockentee

abgesehen werden kann, da bei den vielen Proben die Wassergehalte

innerhalb relativ enger Grenzen (7 %) liegen und bei dem niedrigen

Coffeingehalt (etwa 4 % Höchstwert) der Einfluß nur gering sei. Wichtiger.

ist die Angabe, ob der Coffeinwert a's wasserfreies oder wasserha'tiges

Coffein (1 H₂O) vorliegt, da sich hierbei Unterchiede von 0,14-0,36 %

ergeben, was bei dem erwähnten Coffeingehalt immerhin eine Rolle

spielt. Eine kurze Betrachtung widmet Verf. noch dem Stengelgehalt

des Tees; die Stengel sind coffeinärmer als die Blätter, so daß ein

urteilung eines Tees ist jedoch aus diesen Tatsachen ein bedeutsames

hoher Stengelgehalt die Coffeinzahl herabdrücken kann. Für die Be-

Moment nicht zu gewinnen, weshalb Verf. den Stengelgehalt außer Acht

zu lassen rät. (Mitt. Geb. Lebensmittelunters. Hyg. 1915, Bd. 6, S. 233.) wo

Über den Nachweis und die Bestimmung von Citronensäure im

Wein. F. Schaffer und E. Gury. Das Verfahren von DENIGÈS ¹)

ändern Verf. so ab, daß es nicht nur zum genauen qualitativen Nach-

weis, sondern auch zur quantitativen Bestimmung der Citronensäure

dienen kann. 25 ccm Wein werden schwach ammoniakalisch gemacht,

auf dem Wasserbad auf mindestens 10 ccm eingedampft, mit 10 ccm

einer 7 %igen Kupfersulfatlösung versetzt und wieder auf 10-15 ccm

eingeengt. Nach Verdünnen der erkalteten Flüssigkeit auf 25 ccm wird

durch ein trockenes Filter filtriert ; man gibt zu 10 ccm Filtrat 1 ccm

(bei extraktreichen Weinen 1,5 ccm) Mercurisulfatlösung nach DENIGÈS

(5 g HgO, 20 ccm konz. H₂SO. und 100 ccm H2O) und erhitzt zum

Sieden. Nach dem Erkalten filtriert man in ein kleines Erlenmeyer-

kölbchen und wäscht mit einigen ccm Wasser aus. Das kochende

Filtrat oxydiert man durch tropfenweisen Zusatz einer 1 %igen KMnO4-

Lösung unter Schütteln, bis eine leichte Braunfärbung entsteht, die

durch einige Tropfen 1 %iges Wasserstoffsuperoxyd entfernt wird. Zur

quantitativen Ermittelung der Citronensäure wird der Niederschlag von

acetondicarbonsaurem Quecksilber in einem graduierten Zentrifugen-

röhrchen 5 Min. lang mit 1000-1200 Umdrehungen in 1 Min. ab-

geschleudert. Die abgelesene Anzahl ccm, multipliziert mit 0,021 , er-

gibt die g Citronensäure in 11 Wein. Der Niederschlag kann durch

die Reaktion von BAIER und NEUMANN ) durch Überführung in aceton-

dicarbonsaures Eisen identifiziert werden, indem er mit wenig kaltem

Wasser gewaschen und in 2-3 ccm 10 %iger NaCl- Lösung gelöst

wird. Bei Gegenwart von Citronensäure erzeugen einige Tropfen ver-

dünnter Eisenchloridlösung ( 1 T. officin. zu 10 T. Wasser) eine

himbeerrote Färbung. Ganz geringe Mengen von acetondicarbonsaurem

Quecksilber können auch direkt mit FeCl3 - Lösung betropft werden.

Die Untersuchung hat übrigens den Befund von KUNZ³) bestätigt, daß

Citronensäure auch in Naturweinen enthalten sein kann. Während aber

dieser 0,080/00 als den Höchstwert des natürlichen Citronensäuregehaltes

bezeichnet, finden Verf., daß dieser Betrag wesentlich überschritten

werden kann. (Mitt. Geb.Lebensmittelunters. Hyg. 1915, Bd. 6, S. 247.) wo

Die Schweizerische Weinstatistik. Bearbeitet vom Schweize-

rischen Verein analytischer Chemiker. - 15. Jahrg. Die Weine

des Jahres 1914. (Mitt. Geb. Lebensmittelunters. Hyg. 1915, Bd. 6, S. 199.) wo

¹) Ann. de chim. et de phys. 1899, Bd. 18, S. 416; Ztschr. anal. Chem. 1899,

Bd. 38, S. 718.

2) Ztschr. Unters. Nahrungs- u. Genußm. 1915, Bd. 29, S. 410.

8) Ztschr. anal. Chem. 1915, Bd. 54, S. 128.
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-

9. Pharmazie. Pharmazeutische Präparate.")

Praktische Nährböden zur Diagnose von Cholera, Typhus und

Dysenterie. L. L. Sobel. Die DOERRSchen Trockennährböden sind

im Felde oft schwierig zu erlangen, die Darstellung des Nähragars,

vom rohen Fleisch ausgehend, zu zeitraubend. Es wurden deshalb

mit gutem Ergebnis Nährböden verwendet, die aus durch Kochen von

Alkohol befreitem Pilsner Bier mit der gleichen Menge Brunnenwasser,

Agar, Milchzucker und Kongorot bezw. Lackmus hergestellt werden.

(D. med. Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S. 1573.) sp

Experimentelle Untersuchungen zur Feststellung der Mindest-

zahl von Bazillen, die beim Meerschweinchen noch Tuberkulose

hervorruft. J. Thöni und A. C. Thayssen. (Mitt. Geb. Lebensmittel-

unters. Hyg. 1916, Bd. 7, S. 1.) Wo

Zahnärztlich-technische Propädeutik und Einführung in die

anorganische Chemie für Studierende der Zahnheilkunde. R. Neu-

mann und W. Strecker. 17 M. H. Meusser, Berlin.

Volkstümliche Anwendung der einheimischen Arzneimittel.

G. Arends. 49 Seiten. Kl. 8 °. 1,20 M. J. Springer, Berlin.

Die Ampullenfabrikation. In ihren Grundzügen dargestellt.

Hans Freund. 80 Seiten. 8 °. 2,40 M. J. Springer, Berlin.

-

Weitere Beiträge zur Vakzinetherapie des Abdominaltyphus.

A. v. Decastello. Es dürfte mit allen Vakzinen gleiches zu erreichen

sein, so daß diejenigen den Vorzug verdienen, die am einfachsten zu

bereiten und zu beschaffen sind, z. B. die Colivakzine von KRAUS. Von

Bedeutung ist das Alter, bei den käuflichen Präparaten muß daher das

Datum der Bereitung angegeben werden. Sehr wichtig ist auch die

Dosierung, kleine Mengen sind vorzuziehen. Bezüglich der Wirkungs-

art verteidigt Verf. die Ansicht, daß eine, wahrscheinlich indirekte und

nicht spezifische, Sterilisation des Organismus wenigstens in gewissem

Grade stattfinde. (Wien. med. Wochenschr. 1915, Bd. 65, S. 1913.) sp

―

Zur Frage der Nebenwirkungen bei der Pyelographie.

Th. Fahr. Das von VÖLCKER und V. LICHTENBERG zu diagnostischen

Zwecken eingeführte Verfahren besteht in einer Füllung des Nieren-

beckens mit Kollargol. Eine toxische Schädigung des Gesamtorganismus

durch Resorption des Präparats ins Nierenparenchym ist nach Verf.

nicht zu befürchten. Wohl aber kann es zu einer örtlichen Schädigung

des Parenchyms kommen, wenn das Kollargol unter starkem Druck

injiziert wird , oder wenn es aus irgendwelchen Gründen längere Zeit

im Nierenbecken zurückgehalten wird. (D. med. Wochenschr . 1916,

Bd. 42, S. 137.)
sp

――
Über Koagulenverbandstoff. A. Fonio. Fertiger , mit Koa-

gulen imprägnierter Verbandstoff wird von der GESELLSCHAFT FÜR

CHEMISCHE INDUSTRIE in Basel hergestellt. Er kann in strömendem

Wasserdampf sterilisiert werden , ohne an blutstillender Wirkung ein-

zubüßen. (D. med. Wochenschr. 1916, Bd. 42, S. 163.) sp

Darstellung einer haltbaren Verbindung aus Wasserstoffsuper-

oxyd und Harnstoff. Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co.

Man setzt der nach dem D. R. P. 293125¹) erhältlichen Carbamid-

wasserstoffsuperoxydverbindung geringe Mengen Stärke oder stärke-

ähnlicher Substanzen zu. (D. R. P. 294725 vom 9. Dezember 1911,

Zus. zu Pat. 293 125.) r

Citobarium. Das von W. BAUERMEISTER ) als Kontrastmittel

für Röntgenuntersuchungen empfohlene Präparat ist eine neue , nach

D. R. P. Nr. 275980 ) gewonnene Form von reinstem Bariumsulfat.

Es wird in zwei Sorten geliefert: 1. Citobarium für innerliche Ver-

abreichung, ein hellbraunes, aromatisch riechendes , ziemlich schweres

Pulver, das, mit Wasser verrührt, eine angenehm schmeckende Mischung

gibt; 2. Citobarium für rektale Verabreichung, ein grauweißes , fast

geruchloses, schweres Pulver. (Prospekt der Firma E. MERCK. )

-

sp

Über die Behandlung von Ulcerationen der Haut bei Krebs-

kranken mit Isoamylhydrocuprein. J. Tugendreich. Zur Be-

kämpfung der heftigen Schmerzen bei genannten Erscheinungen schien

Isoamylhydrocuprein besonders geeignet, weil die durch Chinin und

seine Derivate erzeugte Schmerzlosigkeit sich durch lange Dauer aus-

zeichnet, und weil sie, wie die Untersuchungen von MORGENROTH und

GINSBERG gezeigt haben, mit der Länge der Seitenkette beträchtlich

ansteigt. Nebenbei war dann auch eine desinfizierende Wirkung nicht

ausgeschlossen. Basisches Präparat und Salze werden von den VER-

EINIGTEN CHININFABRIKEN ZIMMER & Co. unter der Bezeichnung

„Eucupin" abgegeben. Bei mit Röntgenstrahlen behandelten Mamma-

carcinomen und anderen ulcerierenden Carcinomen wurden befriedigende

Ergebnisse erreicht. Die Schmerzen wurden geringer, hörten in manchen

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 364. ¹) Ebenda 1916, S. 279.

Fällen ganz auf ; die Sekretion der Geschwürflächen sistierte, und die

ulcerierten Stellen überhäuten sich oft sehr rasch. Die Base läßt sich

in öliger Lösung anwenden, auch zu Salben und Suppositorien ver-

arbeiten. Dieses Präparat wurde auch mit Erfolg bei Röntgenschädigungen

der Haut und bei einem stark juckenden Herpes zoster benutzt. Bei

manchen Patienten tritt zunächst nach der Anwendung Brennen auf,

das einige Stunden anhält. Es dürfte deshalb unter Umständen zweck-

mäßig sein, die Behandlung mit geringen Konzentrationen zu beginnen.

(Berl. klin.Wochenschr. 1916, Bd. 53, S. 242.)

-

sp

Über die Behandlung von Durchfällen bei Kindern mit basisch

gerbsaurem Kalk. Eug. Steckelmacher. Das Präparat, das in

Anlehnung an pharmakologische Versuche von GOTTLIEB erprobt wurde,

ist Ca(OH) . C14H9O2, ein graubraunes Pulver, in Wasser unlöslich,

in verdünnten Säuren, wenn frisch gefällt , leicht, nach Erhitzen auf

höhere Temperatur nur teilweise löslich . Aus der sauren Lösung wird

es durch Neutralisieren unverändert abgeschieden, es muß also der im

Magen etwa gelöste Anteil im oberen Darm wieder in feiner Ver-

teilung ausfallen. Es wurden bei Säuglingen 1-2 g, bei älteren Kindern

bis 2,5 g täglich verwendet, gewöhnlich in Pulverform der flüssigen

oder breiigen Nahrung beigemischt. Der Erfolg war meist sehr prompt,

auch ohne gleichzeitige diätetische Maßnahmen. In einigen Fällen zeigte

auch das Auftreten von Rückfällen nach Aussetzen der Behandlung,

daß der vorher erzielte Erfolg wirklich dieser zuzuschreiben war.

(Therapie der Gegenw. 1916, Bd. 18, S. 126.) sp

Darstellung von Thioharnstoffverbindungen der Arsanilsäure,

ihrer Homologen und Derivate. Dr. Hermann Thoms, Berlin-

Steglitz. Man behandelt Arsanilsäure, ihre Homologen und Derivate

alkohol, mit Allylsenföl . (D. R. P. 294632 vom 23. Juli 1914.)

am zweckmäßigsten unter Verwendung eines Lösungsmittels, wie Methyl-

-

-

Darstellung einesBismethylaminotetraminoarsenobenzols. Farb-

werke vorm. Meister Lucius & Brüning.
An Stelle von aroma-

tischen Arsenverbindungen des Dimethylanilins geht man von solchen

Arsenverbindungen des Benzols aus, die in p-Stellung zum Arsenrest

die GruppeN(R)CH3 enthalten, worin R ein Wasserstoffatom oder

einen Acidylrest bedeutet. (D. R. P. 294731 vom 15. Oktober 1912,

Zus. zu Pat. 285572.¹)

-

r

Darstellung von Nitroalkylphenylglycinarsinsäuren . Les Établ

Poulenc Frères und K. Ochslin. Das Nitrieren führt je nach

der Konzentration der Schwefelsäure zu o- oder zu m-Derivaten, z. B.

den ersteren mittels H2SO4 : H₂O 228 : 152, zu den letzteren mittels

300 : 100. (Franz. Pat. 473 705 vom 9. Oktober 1913.)
sb

Solarson, ein wasserlösliches Arsenpräparat. A. Mackenrodt.

- Nach Anwendung in 50 Fällen wird der von KLEMPERER geschilderte

gute Erfolg des neuen Mittels und das Fehlen aller störenden Neben-

wirkungen bestätigt. (Ther. der Gegenw. 1916, Bd. 18, S. 119.) sp

-
Über Optochin. S. v. Dziembrowski. Verf. berichtet über gute

Erfolge bei Pneumonie und über erfolgreiche Anwendung in einem Falle

von Gonokokkensepsis. (D. med. Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S. 1571.) sp

-Laudanon bei inneren Krankheiten. R. Hirsch. Die auf

Anregung von FAUST durch die Fabrik C. H. BOEHRINGER SOHN her-

gestellten Präparate Laudanon I und II (das letzte für empfindlichere

Personen) enthalten in Form der salzsauren Salze Morphin 10 mg,

Narkotin 6 (2), Codein 1 , Papaverin 2 (0,1 ), Thebain 0,5 und Narcein

0,5 (0,1 ) mg. Sie wurden, wo ein Narkotikum angezeigt war, in Fällen

von Asthma bronchiale, Darmkolik, Magenbeschwerden spastischer Art,

Magenulcus mit Blutungen , Gallensteinkolik und Herzkrankheiten,

teils in Injektion, zumeist aber in Tabletten verwendet. Bei Asthma

wurde Kupierung des Anfalls und Linderung des Hustenreizes erreicht,

aber keine vollständige Beseitigung; es mußte hier daneben Hypophysin-

Adrenalin oder, wenn auch dieses Mittel versagte, Atropin neben Röntgen-

bestrahlung angewendet werden. Sonst waren die Erfolge sehr be-

friedigend, und das Mittel wurde auch von Herzkranken sehr gut

vertragen. (D. med.Wochenschr. 1915, Bd. 41 , S. 1569.) sp

www.cdc
Laryngol. F. E. Stupnicki. Verf. hat Dr. F. LÜDY in Burgdorf

veranlaßt, eine Mischung von Chloreton, Campher, Menthol, Eucalyptol

und Ol. Pini in Form einer Inhalationsemulsion herzustellen. Sie soll

namentlich bei Katarrh der Nase, Asthma, Laryngitis acuta, chronica

und tuberculosa, Keuchhusten, Heufieber, Ozaena, hypertrophischer

Rhinitis sowie bei allen Tracheal- und Bronchialkatarrhen und Atfektionen

Verwendung finden neben der nicht außer Acht zu lassenden üblichen

Therapie. (Sonderabdr. a. Corr.-Bl. Schweizer Ärzte 1916, Nr. 8.) sp

2) Ebenda 1916, S. 71. 3) Ebenda 1915, S. 563. 1) Chem.-Ztg. Repert. 1915, S. 295.
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10. Hygiene. Unfallverhütung.")

Zur Physiologie und Hygiene des Tabakgenusses, einschließlich

der Tabakfabrikation. H. Freund. Dem Rauchgenusse darf sich

mit ruhigem Gewissen nur der gesunde Mensch hingeben. Der Rauch

ist in langsamen Zügen zu genießen. Eine Zigarre ist Zigaretten oder

Pfeife vorzuziehen. Der Tabak soll nicht mit den Lippen in Berührung

kommen. Ungünstig wirkt das Rauchen vor dem Frühstück bei

nüchternem Magen , ebenso das Rauchen durch die Nase. (Pharm.

Zentralh. 1916, Bd. 57, S. 70, 85.) S

Versuche über das Wesen von Kohlenstaubexplosionen. 28.

Bericht über die Verwaltung der Knappschafts- Berufsgenossen-

schaft. Durchgehende Kohlenstaubexplosion wurde in der Versuchs-

strecke DEEME erreicht bei 112 g feinstem Fettkohlenstaub in 1 cbm

Luft oder 224 g Staub auf Seitenbrettern durch die ganze Strecke ver-

streut. Ihre Geschwindigkeit wächst mit der Staubmenge, max. bei

400-500 g Streuung. Mit einer größeren Menge groben Staubes

tritt dieselbe Wirkung ein , da dieser Staub zur Hälfte aus feinem

Staub besteht. Zur sicheren Entzündung sind erforderlich für 1000 g

Staub auf 1 cbm 50 g Dynamit, für 8-9% Methan 5 g Dynamit. Mit

Gelatinedynamit 100 g entzündeten sich Gemische von 6,3 % Methan

an, normal aber erst bei 12 %, von 13-16 % treten Nachzündungen

auf.
Die Explosionsgrenzen sind verschieden bei den Sprengstoff-

mengen. Bei glühendem Platindraht liegt die Grenze zwischen 5,2

und 13,8 %. Die Länge der Explosionsflamme ist unabhängig von der

Sprengstoffmenge. Die Übertragbarkeit einer Schlagwetterexplosion auf

Kohlenstaub unter günstigsten Verhältnissen gelingt sicher nur, wenn

den Schlagwettern etwas Kohlenstaub weniger als 70 g auf 1 cbm bei-

gemischt wird. Stärkere Staubstreuung begünstigt dann die Geschwindig-

keit und Stärke der Gasexplosionen. (Ztschr. ges. Schieß- u. Sprengstoffw.

1915, Bd. 10, S. 9.)

-

ll

Schlagwetter und Schlagwetterprüfung. G. Chesneau. — Verf.

behandelt die Entstehung der Schlagwetter, besonders der durch Gase.

Der Methangehalt der Bläser ist 88,8-96,9 %, selten kommt Athan,

2-4 %, vor. Man rechnet auf 1 t Abbaukohle bis zu 80 cbm Gas, im

Durchschnitt auf 1000 t täglichen Aushub 40 000 cbm Gas. Da Luft

mit 6 % Methan explosibel ist, so entstehen 660 000 cbm Schlagwetter

oder in 1 Sek. 7 cbm, die eine 130 km lange Galerie von 5 qm Quer-

schnitt füllen. 50 Sek./cbm Luft sind erforderlich, um den zulässigen

Methangehalt von 1 % zu erreichen. Die Entflammungsgrenze liegt bei

'Luft-Methan zwischen 6-16 % Methan. Über 16 % ist das Ge.nisch

nur brennbar, ebenso unter 6 % auf kleine Entfernungen mit Flamme

*) Vergi. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 419.

-

oder rotglühendem Metalldraht. Die nur bei Luft-Methan von MALLARD

und LE CHATELIER entdeckte Entflammungsverzögerung — bei 650° C.

10 Sek., bei 1000 ° C. Bruchteil 1 Sek. ermöglicht, Sicherheitsspreng-

stoffe anzuwenden. Die Schlagwettermesser, für den Bergmann tragbar

und zum Laboratoriumsgebrauch, ergänzen sich in täglicher Kontrolle.

Der COQUILLON - LE CHATELIER- Apparat oder die Entflammungsgrenz-

röhre gestatten genaueste Bestimmung des Methangehaltes.
Bei den

tragbaren Lampen mit Ol, Petroleum oder besser mit Methylalkohol

(92,50 GAY LUSSAC), dem auf 111 g Kupfernitrat und 1 g Athylen-

dichlorid zugesetzt ist, wird die Höhe der Aureolen bestimmt. Die

elektrischen Schlagwettermesser müssen mit einer Flammenlampe ver-

bunden sein, die Widerstandsänderung eines vom Strom durchflossenen

Platindrahtes wird gemessen. Die Stromkonstanz ist schwierig ein-

zuhalten, der Widerstand entspricht zwei verschiedenen Methangehalten.

Die akustischen Apparate und das Gasinterferometer von KÜPPERS haben

sich bewährt, letzteres ist nur bei zwei Gasen verwendbar. BECKMANNS

und STEGLICHS Explosionsvor- und -hauptprüfer ¹) sind im Gruben-

betriebe sehr brauchbar. Im ersteren prüft man Leuchtgas- oder Wasser-

stoff- Luftgemische durch Zündung mit Cereisen auf Explodierbarkeit,

bei letzterem wird das Gas nach der Explosion im Metallgefäß durch

Alkali absorbiert. Bei gefährlichem Methangehalt wird durch den Unter-

druck eine Hupe oder eine Glühbirne betätigt. Mit ihnen ist ein selbst-

tätiger Registrierprüfer verbunden, der halbstündlich Analysen ausführt.

(Ztschr. ges. Schieß- u. Sprengstoffw. 1915, Bd. 10, S. 100.)

--Studium und Arbeiterschutz. Morgner. Verf. weist auf die

Bedeutung des Studiums der Unfallverhütung und Gewerbehygiene, mit

Rücksicht auf die Bewegung hin, welche nach dem Kriege einsetzen

wird, um die Wehrfähigkeit wieder zu heben. Ein besonderer Erfolg

ist in dieser Richtung durch das auch in Industriekreisen selbst in den

letzten Jahren stets wachsende Interesse an einer wissenschaftlichen Be-

triebsleitung zu erwarten. Verf. leitet daraus die Notwendigkeit einer

erhöhten Pflege der gewerbehygienischen Wissenschaften auf Technischen

Hochschulen ab. (Zentralbl. Gew. Hyg. 1915, S. 32.)

-

he

reichischen Legislative. Ehrenhofer.

Über Gewerbe-Hygiene und Unfallverhütung in der öster-

Verf. schildert kurz die

Entwicklung der österreichischen Arbeiterschutzgesetzgebung, wobei er

besonders auf die Vorschriften der Gewerbeordnung Rücksicht nimmt,

deren wesentliche Ergänzung und Bereicherung er in der letzten Novelle

vom 21. April 1913 sieht. (Zentralbl . Gew. Hyg. 1915, S. 149-153.) he

1) Chem.-Ztg. 1915, S. 3.

12. Verfahren und Apparate zum Mischen und Trennen.")

---

Steinbrecher mit kreisförmig schwingendem Brechkegel, welcher

lose auf einem mit der Welle fest verbundenen Exzenter ange-

ordnet ist. Dr.-Ing. Paul H. Müller, Spandau. Die Exzenterachse

steht windschief zur Wellenachse oder schneidet sie , so daß die

Exzentrizität zwischen den beiden Enden des Brechkegels einen kleinsten

Wert erreicht oder Null wird. (D. R. P. 295 170 v. 14. Okt. , 1913.) i

-

Mit Zahnung versehener Brechmantel für Konusbrecher. Firma

G. Polysius, Maschinenfabrik. Die Zahnungsvertiefungen sind

ganz oder teilweise abgeschnitten oder durchlocht, so daß Öffnungen

entstehen, durch welche hindurch das gebrochene Gut nach außen

treten kann. (D. R. P. 295 035 vom 21. Februar 1915.) i

Kugelmühle mit je zwei durch eine Platte an der Trommel-

wand festgehaltenen Beschlagsegmenten. Ejnar Posselt, Denver,

V. St. A. Die Platte ist zugleich als Kugelfangplatte ausgebildet und

in Ausschnitte der benachbarten Enden zweier Beschlagsegmente ein-

gebettet. (D. R. P. 295057 vom 9. Dezember 1914.)

――

i

Presse für weiche Massen, Flüssigkeiten u. dgl. Richard

Claus, Leipzig. Eine Zuführpresse ist mit einem von umlaufenden

durchlässigen Flächen begrenzten Preßraum vereinigt und führt das

Gut dem Preßraum unter Druck zu . Das Gut wird unter dem durch

die Zuführpresse erzeugten Druck durch die Offnungen der um-

laufenden Flächen gepreßt, während die Rückstände ohne Druck-

steigerung durch Kanäle aus dem Preßraum befördert werden. (D. R. P.

295171 vom 12. Februar 1916.) i

Zum Destillieren und Rektifizieren dienende stehende Kolonne

mit übereinander angeordneten Sieb- , Glocken- oder ähnlichen

Böden. Metallwerke Neheim, Akt. - Ges. In der schematisch in

einem senkrechten Schnitt dargestellten Ausführungsform der Kolonne

Vergl. Chem.-Ztg. Repert, 1916, S. 411 .

derartist zwischen den Siebböden s und s¹ die Trennungswand

angeordnet, dsß sie vom unteren Boden s sich bis nahe an den oberen

Boden s¹ erstreckt und so den Raum zwischen beiden Böden in die im

Flüssigkeitsverschluß liegenden Kammern

$2

t und te teilt. Eine Wand a erstreckt sich

von dem oberen Siebboden s¹ bis dicht

über den Flüssigkeitsstand auf dem unteren

Boden s und hat den Zweck, den Weg

der Gase und Dämpfe zu verlängern und

sie in innigere Berührung mit der Flüssig-

keit zu bringen. In der Wand b ist ein Über-

laufrohr c derart angeordnet, daß die

Flüssigkeit bei einem bestimmten Stande

in der Kammer t2 in die Kammer t über-

tritt. Die Spiritus-Wasserdämpfe nehmen

den durch Pfeile angedeuteten Zickzackweg,

kommen durch die Einwirkung der Scheide-

wand a mit der Oberfläche der auf dem Boden s befindlichen Flüssigkeits-

schicht in Berührung, so daß ein Austausch von Schwer- und Leicht-

siedendem stattfindet, übersteigen dann die Wand b, gelangen in die Kammer

12, welche mit Flüssigkeit von anderer Grädigkeit gefüllt ist, und steigen

durch Rohr d in den zwischen den Böden s¹ und s² befindlichen

Raum , welcher ebenso wie der Raum zwischen s und s¹ eingerichtet

ist. Überlaufrohre ff¹ ... leiten die Flüssigkeit in die jeweils folgende

untere Kammer. Zur besseren Verteilung der Dämpfe können in

den Kammern Drahtnetze g angebracht werden. Die Dämpfe passieren

die Kolonne ohne jeden Gegendruck. Bei anderen in der Patentschrift

beschriebenen Ausführungsformen der Kolonne müssen die Dämpfe in

der Kolonne einen gewissen Gegendruck überwinden, auch sind die

die Kammern bildenden Trennungswände radial oder konzentrisch an

geordnet. (D. R. P. 294781 vom 11. Juli 1914.)
i
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15. Wasser. Abwässer.")

Verfahren zur Ausscheidung und Entfernung von Luft und

Gasen aus Flüssigkeiten, insbesondere aus Wasser, unter Luft-

verdünnung. Conrad Maihof, Swinemünde. In einem in die

Druckleitung eingeschalteten Behälter wird der Unterdruck durch die

Saugwirkung der durchfließenden und austretenden Flüssigkeit erzeugt

und unterhalten. Zwecks Abführung der ausgeschiedenen Luft- oder

Gasmenge wird der Abfluß von Zeit zu Zeit selbsttätig unterbrochen, sodaB

A

g

h

암

die zufließende Flüssigkeit

die ausgeschiedenen Gase

durch selbsttätig wirkende

Ventile o. dgl. aus dem Ent-

gaser verdrängt. Bei solchen

Flüssigkeiten, die einer Nach-

behandlung, z. B. einer Ent-

säuerung bedürfen, füllt man

den Entgasungsbehälter oder

den Heber mit dem jeweils

geeigneten Kontaktmaterial,

z. B. Marmor. Die Abbildung

zeigt einen zur Ausführung

des Verfahrens geeigneten

Apparat in senkrechtem

Schnitt. Mit der Druckleitung

a, welche auf der Sohle s

des Hochbehälters ruht, ist

ein Standrohr b mit dem

Überlauf k und das Rohr c

verbunden, welches bei d an

einen Behälterfangeschlossen

ist. Mit e ist eine Verteilungs-

rinne aus gelochtem Blech,

mitg und h sind Rohre be-

zeichnet, welche einen Heber

bilden, und welche c und d

zu Heberschenkeln haben.

Dasdurch a geförderte Wasser

steigt in b und c empor, füllt den Kessel f und treibt die im letzteren

befindliche Luft durch die Rückschlagventile und m aus, während

das Wasser durch das Rohr h entweicht und die Heberwirkung be-

ginnt. Die Luftauslässe und m schließen sich, sodaß durch die

entstehende Luftverdünnung auch im Standrohr b der Wasserspiegel

fällt und die Förderleistung sich verringert. Im Kessel f scheidet sich

unter dem verminderten Druck die Luft aus dem Wasser aus, füllt

nach und nach den oberen Teil des Kessels aus und vermindert das

• Vakuum und den Flüssigkeitszustand. Das lufthaltige und dadurch

spezifisch leichtere Wasser bietet durch die Verteilungsrinne e eine

möglichst große Oberfläche, wodurch die Ausscheidung der Luft be-

schleunigt wird. Das geklärte und entlüftete Wasser flict u'en ab.

Ist der Wasserstand bis o gesunken, so wird bei weiterem S.nken die

Widerstandshöhe im Flüssigkeitsverschluß geringer als im Heber-

schenkel gh, sodaß der Wasserverschluß p leergesaugt wird und Luft

oder Gas aus dem Entgaser in den Scheitel des Hebers gelangt, wodurch

ein Abreißen der Flüssigkeitssäule bedingt wird. Sofort steigt nun im

Standrohr das Wasser von neuem, treibt die Luft oder das Gas aus

dem Kessel , und das Spiel beginnt von neuem. (D. R. P. 294779

vom 9. Januar 1914).

Ja

-

Die schnelle Bestimmung des Bacterium coli in Trinkwasser

mit Congorotagar. Vorläufige Mitteilung. B. Galli -Valerio.

Der nach v. LIEBERMANN und ACÉL hergestellte Nährboden gibt mit

B. coli und den verwandten Arten B. acidi lactici und B. lactis aerogenes

sehr charakteristische Reaktion , starke Gärung und Schwarzfärbung,

nach 22 Std. bei 37 ° C. oder nach 32 Std. bei 20 ° C. Mit C. diphtheriae,

einem Stamm von B. pneumoniae und M. pyogenes entstand nach

einigen Tagen am Grunde des Röhrchens eine schwärzliche Färbung,

aber ohne Casbildung, mit einer großen Anzahl anderer Bakterien blieb

der Nährbon ganz rot. Nach Aufbringen von je 0,1 ccm verschiedener

Wässer auf n in Röhrchen erstarrten Nährboden trat Gasbildung und

Schwärzung sets auf, wo die lokale Inspektion die Verunreinigung des

Wassers hatte vermuten lassen , sodaß das Verfahren auch besonders

für schnellen N chweis des B. coli zu verwenden ist. Dazu kann auch

Congorotbouillo benutzt werden. (Zentralbl. Bakteriol. 1916 [ II ],

Bd. 45, S. 135.)
sp

Prüfung tragbarer Filter auf Keimdichtigkeit. Das Militär- Filter

Modell 1914 und das Reise- und Armeefilter A. F. J. der Berkefeld-

FILTER- GESELLSCHAFT. Spitta. Das Militärfilter vermag Keime von--

der Größe der Prodigiosusbakterien eine gewisse Zeit hindurch sicher

zurückzuhalten , um so länger , je gleichmäßiger es beansprucht wird,

während bei ruckweisem Saugen bald größere Mengen hindurchtreten.

Das eigens für intermittierenden Gebrauch bestimmte Reise- und Armee-

filter ließ dagegen (es wurde nur ein : Kerze untersucht) sofort Keime,

wenn auch in sehr spärlicher Zahl ( 1 Keim für 1 ccm), hindurchtreten.

Die vorzügliche Leistungsfähigkeit beider Berkefeldfilter trat recht deutlich

im Vergleich zu einem im Handel befindlichen Taschen - Filter << un-

bekannter Herkunft hervor. Trotzdem sind auch jene vom streng

hygienischen Standpunkte aus nur als Notbehelfe gegenüber denjenigen

Verfahren zu betrachten, bei denen Wasser durch Erhitzen sicher von

Infektionskeimen befreit wird. Sie bedürfen sorgfältiger Wartung und

müssen in gewissen Zwischenräumen gereinigt und ausgekocht werden.

(Arb. a. d. Kaiserl. Ges.-Amt 1915, Bd. 50, S. 263.) sp

NIEBLING be-

-

Die Abwasserfrage. Rohland - Niebling.

kämpft die Vorschläge ROHLANDS hinsichtlich der Klärung und Reinigung

städtischer und gewerblicher Abwässer unter Anwendung des Kolloid-

tonverfahrens, wobei er auf eine Erwiderung ROHLANDS betont, daß

das Wesen des Kolloidtonverfahrens nicht klargestellt sei. ROHLAND

empfiehlt dieses Verfahren neuerdings für die Reinigung der Ablauge

von Sulfitcellulosefabriken. Dabei wird die chemische Abwasserreinigung

im allgemeinen erläutert ; die in den Abwässern enthaltenen schädlichen

Bestandteile sind größtenteils kolloidgelöste elektronegative Substanzen;

tritt ein elektropositives Anion bestimmter Art (Ca , Al , Fe ' ' ')

hinzu, so werden die kolloiden Teilchen koaguliert, was ein Nieder-

sinken in Flocken zur weiteren Folge hat. Dieser Elektrolytzusatz ist aber

nur dann wirksam, wenn bestimmte Kolloide im Abwasser enthalten

sind. Bei Abwässern , die selbst viel Elektrolyte enthalten, so bei den

meisten anorganischen Abwässern, ist er unwirksam. In Abwasser,

das elektropositive Kolloide führt, kann nur ein elektronegatives Anion,

z. B. das Hydroxylion , wirksam sein. ROHLAND weist auf die Rolle

hin , die das periodische System der Elemente hinsichtlich der Wahl

der zur Klärung brauchbaren Kationen spielt. Er betont, daß eine

Entfernung von Farbstoffen aus Abwasser auf kolloidchemischem Wege

vermittels Absorption durch Kolloidton geschieh . Er schließt mit der

Anführungjener industriellen Abwässer, zu deren Klärung sich das Kolloid-

tonverfahren eignet. (Zentralbl. f. Gew. Hyg. 1915, Seite 268-272

und 1916, S. 76-78.) he

Vorrichtung zum Reinigen von namentlich durch Schlammstoffe

verunreinigtem Wasser. Jacob Joseph Louis Smits, Utrecht in

Holland. Die Schlammabsonderung wird durch eine aus einzelnen,

in festen Rahmen gehaltenen Elementen zusammengesetzte, zwischen

Führungen der Kanalwandungen gleitende Siebfläche bewirkt. Die

Siebelemente oder deren Rahmen a sind nach Art einer Förderkette

gelenkig miteinander verbunden, so daß eine fortlaufende Siebfläche

entsteht, welche über Rollen b, f, g geführt ist. Durch die Rollen-

führung wird die

Si bache in drei

Abschnittezerlegt,

von denen die

beiden im Wasser

befindlichen zur

Reinigung des

Wassers dienen ,

während der obere

wagerechtgeführ

te Teil der Sieb-

fläche einer Be-

handlung durch

Kratzer d und

Språhrohre cun-

terworfen wird,

welche den von

den Siebelemen-

ten aufgenom-

menen Schlamm

entfernen und in den Ablaufkasten e und die Ablaufrohre i abführen.

Die Rolle bist mit Quernuten versehen und kann durch eine Hand-

kurbel oder von einer Maschine aus in ununterbrochene oder absatz-

weise Bewegung versetzt werden, je nachdem die Verschiebung der

Siebfläche erforderlich wird. Auf der Strecke zwischen den Rollen b

und f ist genügend Zeit vorhanden, um etwaige bei der Reinigung

schadhaft gewordene Siebelemente auszutauschen, ohne daß der Betrieb

der Vorrichtung unterbrochen zu werden braucht. Das Wasser strömt

der Vorrichtung durch den Kanal zu. (D. R. P. 294748 vom

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 422. i31. März 1914.)
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16. Anorganisch-chemische Industrie. Düngemittel."

Behandlung von kalihaltigen Mineralien. S. Melkman, Montreal.

100 T. feingemahlener Feldspat werden mit 50 T. Chlornatrium,

3-7 Teilen Kohle und 50 T. konz. Schwefelsäure von 60-65º Bé.

auf 200° C. erhitzt. Die entweichenden Salzsäuredämpfe werden konden-

siert. Man kühlt darauf die Masse ab , mahlt sie fein und erhitzt sie

schließlich bei Luftzutritt 2 Stunden lang auf 1000-1150 ° C. Aus

dem porösen Röstprodukt läßt sich das Kali mit guter Ausbeute leicht

gewinnen. (V. St. Amer. Pat. 1148850 vom 3. August 1915, angem.

21. Mai 1915.

-

am

Basenauswechselnde Körper. Water Softeners Ltd. Es wird

die batenauswechselnde Gruppe (NaO) : Si an Körper angeschlossen,

wie Tonerdesilicate, in denen durch Erhitzen mit Alkali und Behandlung

mit Wasser Sauerstoffatome durch Hydroxylgruppen ersetzt wurden.

SiO2 kann hierbei durch TiO2, das Al2O3 durch isomorphe Oxyde

ersetzt werden. (Franz. Pat. 472533 vom 20. Mai 1914.)

-

sb

Darstellung von Zeolithen. Water Softeners Ltd. Das

Natriumaluminat und Natriumsilicat werden in äußerst verdünnter Lösung

angewandt: 2,5 kg Na₂SO, in 501 H₂O + 45,6 g Al:O3 + 79 g SiO2,

und der gallertartige Niederschlag gepreßt und gewaschen. (Franz. Pat.

474283 vom 29. Juni 1914.)

=

·

sb

Darstellung von Stickstoffverbindungen. G. Coutagne. Die

Reaktionen gehen nach folgenden Formeln vor sich : Al2O3 + 2N+ 3C

+ mc+mo 2 AIN + (m + 3)CO und AlgO3 + 2N +3C + nH₂

+ (n +3)0 = 2 AIN +3 CO + nH₂O. Der erstere Vorgang ist exo-

thermisch bei m>7 und der zweite bei n >4, während bei m = 0

im gewöhnlichen Elektroofen die Reaktion endothermisch ist und

theoretisch höchstens 85 g N in 1 KW- Std. ergibt. Das komplexe Gas-

gemisch von N, brennbarem Gas, wie Wasserstoff oder Kohlenwasserstoff,

und Sauerstoff wird bei höherer Temperatur auf das nach und nach

eingeführte agglomerierte Bauxitkohlegemenge, und zwar von oben

nach unten geleitet, wobei die nötige Reaktionstemperatur durch

elektrischen Strom in den Tiegelwandungen oder durch Verbrennung

der Gase innerhalb der gesinterten und gasdurchlässigen Oxydschicht

sbeingeleitet wird. (Franz. Pat. 472465 vom 5. August 1913.)

Katalysator zur Gewinnung von Ammoniak und seine Her-

stellung. F. W. de Jahn , New York 175 g mit Salzsäure gereinigter,

trockener Bimstein wird in kleinen Stücken mit einer wässerigen Lösung

von 257 g Nickelnitrat getränkt. Die Stückchen werden getrocknet

und auf 550º C. erhitzt. Entweichen keine Dämpte mehr, so erhitzt

man bei gleich hoher Temperatur im Wasserstoffstrome ungefähr 11 Std.

weiter, bis kein Wasser mehr gebildet wird. Dann fügt man 20 g

metallisches Natrium hinzu und verteilt es in geschmolzenem Zustande

auf die Masse. Darauf wird die Wasserstoffatmosphäre durch eine

solche von trockenem Ammoniak verdrängt und auf 450° C. erhitzt.

Hierdurch wird Stickstoff gebunden. Der Katalysator kann in einer

Ammoniakatmosphäre aufbewahrt werden. Durch Überleiten von Stick-

stoff und Wasserstoff bei 520-540° C. und 80-90 at erhält man

-

aufgeschlossen, wodurch der Stickstoff und die Phosphorsäure in lös-

liche, den Pflanzen leicht zugängliche Verbindungen übergeführt werden.

(V. St. Amer. Pat. 1140437 v. 25. Mai 1915, angem. 9. Mai 1914 und

24. Juli 1914.¹)

eine Ausbeute von 4,5 Vol.-%. ) (V. St. Amer. Pat. 1 143366 vom 15. Juni

1915, angem. 30. Juni 1914.

-

am

am

Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung eines unschädlichen

Düngemittels aus Braunkohlenasche. H. Fehn, Helmstedt. - Die

bisherigen Versuche, Braunkohlen- oder Brikettasche als Düngemittel zu

verwenden, scheiterten daran, daß die in ihnen enthaltenen Schwefel-

verbindungen schädlich auf die Pflanzenwelt wirkten. Versuche sollen

nun ergeben haben, daß die schädlichen Schwefelverbindungen völlig

und schnell vernichtet werden, wenn man die Braunkohlen- oder Brikett-

asche in Mischung mit gebranntem Kalk nach schwacher Anfeuchtung,

vorteilhaft unter Erwärmen, an der Luft bewegt, so daß die Luft Ge-

legenheit bekommt, an jedes Aschenteilchen heranzutreten und so eine

schnelle Oxydation des Calciumsulfides zu Calciumsulfat zu bewirken.

Es geschieht dies zweckmäßig in Trommeln, in denen die Asche durch

Hebevorrichtungen über den ganzen Querschnitt verteilt, und durch die

ein Luftstrom geleitet wird. Das Gemenge von Braunkohlenasche und

Kalk ist in solchem

Maße anzufeuchten,

daß eine völlige

Löschung der Kalk-

teile erzielt wird, das

Gemisch dabei aber

trocken wird. Die da-

bei auftretende Wär-

me befördert den

Oxydationsvorgang.

Ein Kalküberschuß

ist zur Beschleuni-

gung des Verfahrens

wünschenswert. Für

dasVerfahren eignen

sich insbesondere die

feinen Teile der

Herstellung von Ammoniak aus Calciumcyanamid. W. Landis ,

Niagara Falls, NY. Bei der Herstellung von Ammoniak aus Calcium-

cyanamid mitte's überhitzten Wasserdampfs lassen sich die Stickstoff-

verluste, die durch Bildung von Dicyandiam'd entstehen, fast völlig

durch einen Zusatz von Alkalisalzen (Sulfat oder Carbonat) bis zu 10 %

des zur Reaktion gebrachten Cyanamides vermeiden. Die Stickstoff-

ausbeute läßt sich bis zu 98 % steigern. (V. St. Amer. Pat. 1149653

vom 10. Aug. 1915, angem. 18. Juni 1914.)

-

.am

Abkühlung und Zerkleinerung von Calciumnitrat. J. Hechen-

bleikner, Great Falls, S. Carl. Geschmolzenes Calciumnitrat wird.

in ein Kühlgefäß abgelassen, das aus einer Reihe konischer Behälter

besteht, welche von Wasser umspült werden. Um das erstarrte Salz

aus den Behältern zn entfernen , wird an Stelle des Kühlwassers für

kurze Zeit Wasserdampf in den die Behälter umgebenden Kasten ein-

geblasen, worauf das ganze Kühlg :fäß auf einen Rost ausgekippt wird.

Die Blöcke werden hierauf zerkleinert, während sie von einem Strome

kalter Luft umspült werden. (V. St. Amer. Pat. 1143.625 v. 22. Juni

1915, angem. 13. August 1914. am

Herstellung eines Düngemittels. C. A. Black und H. Tare,

Cleveland, und J. Cowell, Toledo. Loggerhead-Schwamm wird nach

V. St. Amer. Pat. 1121 324 ) unter Anwendung von schwefliger Säure11213242)

getrocknet. Das gemahlene Produkt wird mit Schwefelsäure (90:10)

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 413.

1) Vergl. V. St. Amer. Pat. 1141947 und 1141948.

2) Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 15.
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Braunkohlenasche, welche durch den Rost hindurchfallen, und die im

Feuerraum oder in den Rauchkanälen abgelagerten Teile, welche bereits

beträchtliche Mengen Ätzkalk neben kohlensaurem und schwefelsaurem

Kalk enthalten, wobei die Menge des letzteren durch die Oxydation

des Sulfides noch vermehrt wird. Dieses Düngemittel hat daher die

Eigenschaft, Stickstoffverbindungen, wie Ammoniumsulfat und -carbonat,

zu binden. Die Abbildungen zeigen eine zur Ausführung des Ver-

fahrens geeignete Vorrichtung in Längs- und Querschnitt. Die Achse b

der Trommel a ist zur Ermöglichung der Durchleitung von Luft sieb-

artig durchbrochen. Die nach einer Schraubenlinie verlaufenden, die

Förderung des Gutes durch die Trommel bewirkenden Einsätze c tragen

Taschen d, durch welche die Asche andauernd emporgehoben und dem

Luftstrome stark ausgesetzt wird. Zum Heben der Asche können auch

radial an der Wandung angebrachte Schienen Verwendung finden.

Beispielsweise werden 2 Gew.-T. nötigenfalls gemahlener, trockener

Braunkohlen- oder Brikettasche mit 1 Gew.-T. Atzkalk vermengt, und

das Gemisch wird mit soviel Wasser angefeuchtet, daß der Kalk voll.

kommen hydratisiert ist. Sodann läßt man die Masse durch die ab-

gebildete Trommel laufen. (D. R. P. 294858 vom 4. Sept. 1914.) i

-
Gewinnung von Zinkoxyd. P. Ferrere. Der mit schwéfliger

Säure ununterbrochen gesättigten Zinksulfatlösung wird wasserfreies oder

hydratiertes Erdalkalioxyd derart allmählich zugesetzt, daß die jeweilig

zugefügte Menge geringer ist als die, welche die Hälfte des gelösten

SO als Sulfit zu binden befähigt wäre: BaO + SO2 BaSO3;

ZnSOз (fest) + nSO ZnSOз, nSO2 (gelöst). (Franz. Pat. 476271

vom 11. April 1914.) sb

=

Darstellung von Zinksulfid. A. Helbronner und E. Vallée. --

Die Gewinnung von wasserhaltigem Sulfid und damit verbundene

Materialverluste werden vermieden, wenn wasserfreies Zinksulfat (150 g),

sei es neutral, sei es basisch, in Gegenwart von Kohlenwasserstoffen

(Naphthalin, 60 g) mit Schwefel (30 g) auf 200 ° C. erhitzt wird. (Franz.

Pat. 473575 vom 30. September 1913.) sb

Zinksalze werden

(u. U. mit Kohlenstoff vemengt) mit Schwefel in statu nascendi auf Rot-

glut erhitzt, und zwar in der Weise, daß ein Gemenge von Schwefel-

dioxyd, sei es mit Wassergas, sei es mit CO oder CO2, durch die

Retorte h ndurchgetrieben wird, z. B. SO; + 2COS 2CO . Die

schweflige Säure bildet dann laut Schema ZnSO, +2S2SO + ZnSSO₂ +

einen geschlossenen Kreislauf. (Franz. Pat. 474057 v. 30. Okt. 1913.) sb

Darstellung von Zinksulfid. P. Pipereaut.
-
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17. Glas. Keramik.

Herstellung eines im durchfallenden Lichte weiß erscheinenden

Glases unter Verwendung von aluminiumhaltigen und fluorhaltigen

Stoffen als Trübungsmittel. George A. Macbeth, Pittsburgh in

Pennsylvanien, V. St. A. Während man bisher zu der Herstellung

solchen Glases Trübungsmittel verwendete, bei denen die Menge des

Fluors die des Aluminiums überwog, ist bei vorliegendem Trübungs-

mittel die Gewichtsmenge des Aluminiums größer als die des Fluors,

zugleich werden in der Mischung Chloride, z. B. Chlornatrium, ver-

wendet. Das erhaltene Glas soll ein weißes, leuchtendes Aussehen

besitzen und das Licht unter geringem Lichtverlust zerstreuen. Bei

Ausführung der Erfindung stellt man zunächst eine Mischung her, wie

sie zur Herstellung von farblosem Klarglas verwendet wird. Dieser

Mischung werden Bestandteile zugefügt, deren einer Aluminium , vor-

zugsweise Aluminiumoxyd, enthält, während der andere ein Fluorid,

vorzugsweise Flußspat, ist. Außerdem setzt man Chlorna'rium hinzu.

Es sollen dadurch in der ganzen Glasmasse kleine Bläschen entstelien,

welche die Wirkung haben, das Licht zu zerstreuen oder auszubreiten

und dem Glase ein weißes Aussehen zu geben. Die Bläschen in

den fertigen Glasgegenständen haben eine längliche Form und sind

wahrscheinlich mit gasförmigem Fluorsilicium gefüllt. Damit diese

Bläschen bei der Behandlung der Glasmasse nicht verschwinden , darf

diese nicht zu stark und nicht zu lange erhitzt werden. Man soll gute

Ergebnisse mit einem Ofen erzielen , der bei einer Temperatur von

1500 ° C. arbeitet. Eine geeignete Mischung enthält 100 Gew.-T. Sand,

155/8 Gew.-T. Bleioxyd, 21/8 Gew.-T. Soda, 512 Gew.-T. Salpeter,

512 Gew.-T. Kochsalz, 11/4-21/2 Gew.-T. Borax. Dieser Mischung

werden 18 % Gew.-T. Aluminiumhydroxyd (Al½H6O8) und 6 Gew.-T.

Flußspat (CaFly) zugesetzt. Die Bestandteile werden gemischt und in

üblicher Weise geschmolzen. (D. R. P. 295 189 v. 7. Mai 1914.) i

Neues Weißtrübungsmittel für die keramische Industrie.

SCHAFT M. B. H. in Berlin in den Handel gebrachte Zirkontrübungs-

mittel „Terrar" gibt Glasuren, die genügende Trübung und Spiegel

zeigen und den üblichen Ansprüchen vollauf genügen. Durch Terrar

lassen sich Zinnschmelzglasuren vorzüglich strecken. (Tonind.-Ztg.

1916, S. 244.)

M. -

M.

Das von der CHEMISCH-MetallurgischEN INDUSTRIEGESELL-

--

-

sm

Schamottemassen. Th. Neizer. Das Hervorkehren des

Aluminiumoxydgehaltes der Schamottemassen hat nur einen geringen

Wert, wenn Massen von annähernd gleichem Aluminiumoxydgehalt

zum Vergleich kommen. Zwei von P. MÜLLER VON UJLAK untersuchte

feuerfeste Tone (von Zettlitz und Teicha) konnten ihrer chemischen Zu-

sammensetzung nach als gleich erachtet werden, in ihrem physikalischen Ver-

halten zeigten sie wesentliche Unterschiede. (Tonind. Ztg. 1916, S. 206.) sm

Löschen von Ätzkalk. M. Maguet. Der Löschprozeß wird

unabhängig von dem Grade des Ausbrennens, der Porosität und der

Capillarität gestaltet und die Durchdringung der Kalkmasse durch Wasser

gewährleistet, bevor die Reaktion CaO + HO platzgreifen kann. Das

Vermengen erfolgt durch rasch rotierende, das Material sofort wieder

ausstoßende Knetvorrichtung laut Schema: CaO (Pulver kalt) + H2O

+ nH₂O (Wasser) CaOH2 (Pulver trocken bei 105 ° C) + nH₂O

(Wasserdampf), welcher Vorgang indes erst in besonderer Trommel er-

folgt. n ist die Wassermenge, welche durch Verdampfen den Überschuß

der entwickelten Wärmemenge aufnimmt. Das spezifische Gewicht des

Produktes beträgt weniger als 0,300. (Franz. Pat. 473711 v. 9. Okt. 1913.) sb

=

Verarbeitung natürlicher Silicate. H. E. Brown. - Hydraulische

Zemente werden erhalten, wenn Feldspat und Kalkcarbonat in solcher

Menge, daß der CaO-Gehalt des Endproduktes auf 40-55 % gebracht

wird, nebst CaCl2 in oxydierender Atmosphäre verschmolzen werden,

wobei die entstehenden Alkalichloride verdampft und kondensiert werden.

Die Schmelze wird auf eine rotierende Trommel in einer Kammer auf-

gebracht, die mit Nebeln aus wässriger (5 %) Magnesiumsulfatlösung

gefüllt ist, so daß ein Bersten der Masse eintritt. Eine Zusammensetzung

von 35 % SiO2, 10 % Al2O3 und 52 % CaO schmilzt bei einer von der

Portlandzementhitze (1300°) um 200-300 ° C. geringeren Temperatur.

Bei alleinigem Zusatz von CaCO3 erfolgt beim Schmelzen eine Um-

setzung von K2 + CO +20 K2CO3, und zwar im Verhältnis von

24,7 kg K₂COз aus 100 kg Feldspat. (Franz. Pat. 473279 vom 10. Juni

1914; Engl. Pat. 13448 vom 2. Juni 1914.) sb

-

Spezifisches Gewicht von Zement. B. Kerning. - Gelegentlich

einer Prüfung beanstandeten Zementes zeigte sich ein Glühverlust von

rund 7 %. Dieser Zement ergab nach dem Erhitzen bis zur Gewichts-

konstanz das spez. Gew. zu 2,841-2,846. Ursprünglich hatte der

Zement das spez. Gew. 3,14 aufgewiesen. Hier zeigt sich wieder die

Baustoffe.")

Unsicherheit bei der Bestimmung des spez. Gew. des Portlandzementes.

(Tonind. Ztg. 1916, S. 228.)

1

-

sm

Spezifisches Gewicht von Zement. F. M. Meyer. Verf. be-

zweifelt, ob KERNING (vergl. vorst. Ref.) wirklich ausgeglühten Zement

zur Bestimmung des spezifischen Gewichts benutzt , hat. Außerdem

weist Verf. darauf hin , daß durch das Glühen des Portlandzementes

auch die Alkalität in wässeriger Lösung wieder erreicht wird, wie sie

der frische Zement gezeigt hat. Damit ist ein untrügliches Mittel ge-

geben, den Garbrand eines Portlandzementes sicher festzustellen und

zu ermitteln, ob die Raumbeständigkeit ursprünglich vorhanden war

oder erst durch Ablagerung erreicht ist. (Tonind.-Ztg. 1916, S. 249.) sm

Herstellung eines Magnesiazementes ohne Verwendung von

Chlormagnesium. Eugen Müller und Ernst Eichert, Frankfurt a. M.

Dieser Magnesiazement soll in kürzester Zeit abbinden und äußerst

hart werden, ohne dabei hygroskopisch zu sein und Eisenbalken, Rohr-

leitungen und dergl. durch Rostbildung anzugreifen. Zu seiner Her-

stellung wird eine gewisse Menge der in üblicher Weise gebrannten

Magnesia (sogenannter Magnesit) mit einer bestimmten Menge von

ungebranntem Ton zusammen sehr fein gemahlen. Vor der Ver-

wendung rührt man das erhaltene Gemisch mit Wasser an und erhält

so e Zement, welcher sehr plastisch ist, rasch erhärtet und beim

Trock an der Luft sehr fest wird. Die Festigkeit der erhärteten

Zementinasse soll von dem Gewichtsverhältnisse abhängen, in welchem

Magnesit und Ton in dem Zement enthalten sind. Übertrifft der

Magnesitgehalt den Tongehalt, so soll die trockene Steinmasse eine

größere Härte besitzen als bei gleichen Mengen beider Stoffe oder

beim Überwiegen von Ton. Als zweckmäßig hat sich ein Verhältnis

von 2 Gew.-T. Magnesit auf 1 Gew.-T. Ton erwiesen. Als Ton soll

sich besonders ein feinsandiger Tonmergel bewähren. Die Festigkeit

der erhaltenen Zementmasse soll durch Zusatz einer geringen Menge

von Kalksalzen , die mit den Grundstoffen zusammen fein gemahlen

werden, noch erhöht werden. An Stelle von reiner Magnesia kann

auch Dolomit verwendet werden, dessen Kalk totgebrannt ist, so daß

er nur als Füllstoff dient. (D. R. P. 295 123 v. 14. Dez. 1913.)

Versammlung des Vereins Deutscher Eisenportlandzementwerke

am 22. Februar 1916 in Berlin. (Chem.-Ztg. 1916, S. 223.)

i

Straßenbelag aus Ton und Bitumen, welcher auch ohne Unter-

bettung verwendbar ist. Wilhelm Reiner, Berlin -Tempelhof. -

Knochenmehl übertrifft noch die Wirkungen des Torfmehles im Ton-

Bitumen-Gemisch (vergl. D. R. P. 294162¹) , und auch Holz und Stroh

in fein verteiltem Zustande wirken ähnlich wie Torf und können an

Stelle von Torf verwendet werden. (D. R. P. 295093 vom 5. November

1915, Zus. zu Pat. ' 294 162.) i

Herstellung von Kunststeinen und Kunststeinplatten in allen

Farben des Natursteins. Wilhelm Streitzig. Diese Steine und

Platten sollen alle Farben und Arten des Natursteins, einschließlich

Wechsellagerungen, Verwerfungen, Aderbildungen , Einsprengungen,

Schnüre oder Bänder wiedergeben. Sie werden aus Portlandzement

als Grundmasse, Muschelkalk, Steinmehl oder dergl. zur Farbengebung

und dichtem Füllmaterial, z. B. gemahlenem Flußspat, Schwerspat, Quarz,

Carraramarmor und dergl. hergestellt , welche Bestandteile trocken

innig vermengt und dann mit einer Flüssigkeit versetzt werden, die

aus Wasser mit Zusätzen von schwefligsaurem Kalk, Glycerin und

kieselsaurem Kali besteht. Dieses Abbindewasser soll dem Portland-

zement die durch die Zusätze verminderte Abbindekraft wiedergeben

und die Härte des Enderzeugnisses erhöhen. Auch sollen durch

die Zusätze die Farbentöne des Materials in voller Wärme zum Aus-

druck gebracht werden. Mit der Befeuchtung fährt man solange fort,

bis eine knetbare Masse entsteht, die für einfarbige Kunststeine in

Formen gefüllt , für mehrfarbige Kunststeine aber mit andersfarbigen

Massen zusammengebracht wird. Nach dem Abbinden der Masse kann

die Oberfläche der erzielten Steine oder Platten geschliffen werden.

Nach vollständiger Trocknung bringt man die Steine in ein Bad zwecks

Porenschließung und Härtung. Das Bad enthält Wasserglas , kohlen-

sauren Baryt, Kautschuk und gegebenenfalls Farbe zur Verstärkung des

Grundtons. Die erzielten Steine sollen sehr hart, elastisch und wider-

standsfähig gegen Witterungs-, chemische und Temperatureinflüsse sein,

ihre Farbe dauernd behalten , sich leicht bearbeiten, schleifen und polieren

lassen. (D. R. P. 295 173 v. 16. Oktober 1914.) i

Herstellung einer Drahteinlage für armierten Beton aus beliebig

vielen, in gleichem Abstande von einander liegenden Drähten und

diese zu einem Streifen zusammenfassenden Querverbindungen.

Gesellschaft für moderne Bauweisen G. m. b. H., Bielefeld i. Westf.

(D. R. P. 294992 vom 16. September 1913.) i-

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 406. ¹) Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 381.
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19. Mineralöl. Asphalt. Sprengstoffe. Zündwaren.")

Die Erdölvorkommen an der türkisch-persischen Grenze.

F. Frech. Die ältesten Nachrichten, über die im Bereiche des unteren

Tigris (Tuz, Charmati, Karkuk, Gajara) am unteren Euphrat (Hit) und

in der persischen Provinz Chustistan bei Achwas am Karun gelegenen

Erdölgebiete, gehen auf HERODOT und STRABO zurück. Die Bedeutung

dieser Lagerstätten beruht auf der Beschaffung der Betriebsstoffe für

die Bagdadbahn, sowie auf der Möglichkeit, das durch Eisenbahn und

den schiffbaren Karun mit dem Schatt el Arab in Verbindung zu

bringende chusische (persische) Erdölgebiet für die Zwecke des Welt-

handels nutzbar zu machen. (Petroleum 1916, Bd. .11 , S. 474.) kg

Die Entwicklung der Calgary- Alberta- Ölfelder in Kanada.

Diesen Olfeldern wird eine sehr günstige Zukunft prophezeit. (Petroleum

1916, Bd. 11 , S. 429.)

—

Bislang waren die in Kanada erzielten Erfolge nicht gerade ermutigend. kg

Heiz- und kühlbare Vakuummischmaschine für gegen Druck und

Reibung empfindliche Stoffe, insbesondere Sprengstoffe. Arthur

Wilhelmi. Bei den bekannten Misch- und Knetmaschinen ist die

Welle des Rührwerks durch den Boden des Rührgefäßes geführt, so

daß an dieser Stelle Reibungen auftreten, welche Explosionen hervor-

bringen können. Um diese Gefahren zu vermeiden, hat bei der ab-

gebildeten Mischmaschine die innen ausgedrehte, für gewisse Zwecke noch

emaillierte Schale 1 einen vakuumdicht aufgeschliffenen Deckel 4 und

einen Flansch für die Heizschale 2; ferner steht sie auf dem gußeisernen

Fußstutzen 3, welcher drei oder vier Öffnungen hat. Zur Zuleitung

der Kühl- oder Heizmittel (Dampf, Wasser usw.) ist an dem Stutzen 7

der Heizschale eine Mischgarnitur angebracht, um mit Hilfe eines

-10.
10

12.

14.

16

17.

5.

2.

Thermometers der Schale 1

jede Temperatur geben zu

können. Zur gleichmäßigen

Temperaturübertragung hat

die Heizschale 2 vier oder

mehr Ablaufrohre 8, welche

so angeordnet sind, daß die

Temperatur oder die Menge

der durchgeflossenen Kühl-

oder Heizmittel auch an die-

sen Stellen gemessen werden

kann. Der Deckel 4 hat drei

oder mehr Schüttöffnungen 9,

welche sich vakuumdicht

schließen lassen, um das

Material gleichmäßig zu ver-

teilen. In der Mitte des

Deckels ist ein mit Quecksilber

gefüllter Tauchverschluß 16,

17 angebracht, wodurch eine

Stopfbüchse am Lager 11

entbehrlich und ein immer

gleich hohes Vakuum erreicht

wird. Der Antrieb kann mittels eines gefräßten Zahnrades 12 und Schnecke

nebst Motor u. dergl. bewirkt werden. Der Motor muß schwenk- oder

ausfahrbar sein, um den Deckel heben zu können. Die Einstellschraube 14

ermöglicht, die Entfernung des Rührwerks von der Schalenwand genau

einzustellen. Der Deckel 4 mit Rührwerk 5 ist an dem Wellenende 15

aus der Schale 1 aushebbar und an den Säulen 10 genau geführt, so daß

das Rührwerk infolge eines falschen Aufsetzens nie seine Lage ändern

kann. Das zu behandelnde Material wird durch die pflugscharartig

in der Drehrichtung und umgekehrt gestellten Finger des Rührwerks 5

schollenartig immer wieder verschieden durchschnitten. An dem Stutzen 6

der Schale 1 ist ein für die Zurückgewinnung des Lösungsmittels ge-

eigneter Kondensator mit Vakuumpumpe angebracht. (D. R. P. 294776

vom 28. Februar 1915.) i

Die Kontinuität der Rektifikation, insbesondere von alkoholischen

Flüssigkeiten. P. Wonneberger. In der Sprengstoffindustrie finden

kontinuierliche Rektifizierapparate noch immer keine Beachtung, obschon

sie, ihrer Vorteile wegen, überall an die Stelle der periodischen Apparate

treten sollten. Zwei abgebildete Typen der MASCHINENBAU AKTIEN-

GESELLSCHAFT GOLZERN-GRIMMA mit und ohne Kolonne für den

Vorlauf sind wegen ihrer hohen Leistungsfähigkeit und Betriebssicherheit

zu empfehlen. Die alkoholische Flüssigkeit wird im Vorwärmer durch

die entgeisteten Abwässer erhitzt und so auf die Destillierkolonne mit

Kapselböden gebracht - Ersparnis an Dampf. In der Rektifizierkolonne

mit nur 5 Sieb-Tunnelböden steigt der Alkoholgehalt in kürzester Zeit

*) Vergl. Chem.-Ztg. Repert. 1916, S. 423.

auf etwa 95% Tr.; bei den periodischen Apparaten sind dazu 29 Sieb-

böden nötig. Sparsame automatische Dampf- und Wasserregulierung

sichert ein Produkt von immer gleicher Stärke und Unabhängigkeit

vom Arbeitspersonal. Die Destillationstemperatur ist nur 105 ° C., ge-

fährliche Rückstände werden ständig aus dem unteren Teil der Kolonne

abgeleitet. (Ztschr.ges. Schieß- u. Sprengstoffw. 1915, Bd. 10, S. 13, 29.) Il

-

Verfahren und Vorschläge zum Detonieren von Sprengladungen.

Alfred Stettbacher. In der Reihe einfacher, zusammengesetzter

Sprengkapseln mit Teilladung aus brisantem Sprengstoff und beide mit

einer durch die ganze Sprengmasse gehenden Zwischenladung aus ge-

preßtem Sprengstoff in Stabform aus Pappe ist ein Anwachsen der

Initiierungsstärke zu beobachten. Die kumulative Initiierung nach CLAESSEN

und BRUNSWIG mittels zweier gleichzeitig durch dieselbe Sprengkapsel

entzündeten, im Zentrum der Masse zusammenstoßenden, detonierenden

Zündschnurenden übertrifft vorgenannte Detonatoren. Ungeklärt ist,

ob seitliche Ausbreitung von Detonationswellen mit doppelter Ge-

schwindigkeit oder ungewöhnlich starke Verdichtung im Treffpunkt die

Ursache der gesteigerten Wirkung ist. Für die größere Energie der

Brisanzhohlkörper fehlt bisher eine einwandfreie Erklärung. Falls hier

nicht eine besondere Eigenschaft eingeschlossener Luft vorliegt, ist an-

zunehmen, daß die Explosionsgase der oberen Schichten den Stoß

einseitig und unmittelbar auf die Luft als festes Medium übertragen,

während bei Vollkörpern die halbe Energie durch zentrifugale Aus-

breitung der von oben nach unten wirkenden Gase verloren geht.

Nach vorstehender Theorie ist von Granaten mit Brisanzhohlkörpern,

deren Höhlung nach der Geschoßspitze liegt und mit einer Eisenmasse

ausgefüllt ist, größere Wirkung und günstigere Schwerpunktslage zu

erwarten. Verf. will durch sein zum Patent angemeldetes Verfahren

noch günstigere Wirkung erzielen. Initiierender und explodierender

Sprengstoff sind zueinander abgepaßt und gleichzeitig der Zwischen-

ladung die beste Form zur Sprengmasse gegeben, so daß die Spreng-

masse eine höhere Detonationsgeschwindigkeit erhält, als ihr entspricht.

Schießbaumwolle oder Trinitrotoluol in Torpedoköpfen werden daher

mit hochbrisanter Zwischenladung, z. B. Tetranitromethylanilin in Form

eines Stabes oder mit langgestreckter Detonationszündschnur detoniert,

wodurch der Sprengmasse eine der Zwischenladung etwa gleich

kommende Zersetzungsgeschwindigkeit und Energie erteilt wird. Tri-

nitrotoluol- oder Pikrinsäuresprengkörper werden auf dieselbe Art durch

besondere, durchgehende Initialsprengformen sprengkräftiger, wenn die

Detonationswelle die Initiierung wesentlich schneller durcheilt als die

Sprengmasse. Diese Sprengformen sind Stäbe oder bei kumulativer

Zündung liegende Acht, aus Pappe usw., die in die geschmolzene

Sprengstoffmasse getaucht und darin bis zum Erstarren gehalten werden.

(Ztschr. ges. Schieß- u. Sprengstoffw. 1915, Bd. 10, S. 16.)

—

แ

Herstellung von Sprengstoffen, welche in ihrem Molekül Nitro-

gruppen der Pikrinsäure und des Nitroglycerins enthalten. Dina-

mite Nobel, Società Anonima, Genua in Italien. Die bisherigen

Versuche, die Eigenschaften des Nitroglycerins mit denen der Pikrin-

säure zu vereinigen, indem man aus Nitroglycerin , Pikrinsäure und

Nitrocellulose eine Pikrinnitrogelatine herstellt, die Nitroglycerin mit

10% Pikrinsäure enthielt, waren erfolglos, weil das Vorhandensein freier

Pikrinsäure in der Masse die Stabilität des Nitroglycerins herabsetzte.

Man hat auch bereits a-Trinitrophenol (oder -naphthol)-dinitroglycerin

dadurch hergestellt, daß man auf pikrinsaure Salze a-Halogendinitro-

hydrin einwirken ließ. Nach vorliegender Erfindung werden dieselben

Körper und auch solche mit noch einem weiteren Pikrinsäurerest im

Molekül in der Weise hergestellt, daß man die Phenyläther des Gly-

cerins oder die aus anderen Phenolen mit Glycerin oder mit anderen

mehrwertigen Alkoholen gebildeten Äther in geeigneter Weise nitriert.

So erhält man z. B. aus dem Mono- und Diphenyläther des Glycerins

(C6H5O)CH2 . CH(OH)CH2(OH) und (C6H5O)CH2 . CH (OH) . CH₂(OC3H5)

den bekannten Körper C&H2(NO2)3O]CH2 . CH(ONO2) . CH2(ONO2) und

den bisher nicht bekannten Körper [CH2(NO2)3OJCH2 . CH (ONO2).

CH₂[OC6H2(NO3)3]. Zur Darstellung der letztgenannten Verbindung

löst man den Diphenyläther in Schwefelsäure (z. B. 5 g Ather in 20 g

Säure) und schüttelt die Lösung, nachdem sie kalt geworden ist, all-

mählich in ein nitrierendes Gemisch. Man erhält einen schwach gelb

gefärbten , der Pikrinsäure ähnlichen Körper, welcher unter teilweiser

Zersetzung bei 158 °-162 ° C. schmilzt. Unter dem Schlage eines 2 kg

schweren Hammers aus 1,15 m Fallhöhe ergab sich keine Detonation,

während Pikrinsäure bei 0,40 m und Trinitrotoluol bei 0,50 m Fallhöhe

des Hammers verpuffen. Von der neuen Verbindung sollen 10 g im

Bleiblock eine Ausbauchung von 350 cbcm erzeugen, während Trinitro-

toluol nur eine Ausbauchung von 315 cbcm bewirkt. (D. R. P. 294813

vom 4. Dezember 1914.)
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20. Organische Präparate.")

Darstellung von dihalogenierten Paraffinen. F. E. Mathews

und H. J. W. Bliss. Das die Paraffine C10H22 bis C12H26 enthaltende

Gemisch wird gespalten und das Produkt (Gemenge von CH12 bis

C6H14 nebst C5H10 bis C6H12) derart fraktioniert, daß jede Fraktion

der Olefine aus Kohlenwasserstoffen von gleicher Kohlenstoffzahl be-

steht, z. B. aus Cs (Sdp. 30-40 ° C.) und Co (Sdp. 65-730 C. ), während

die höhere und die tiefere Fraktion beseitigt werden. Die FraktionenDie Fraktionen

werden mit Halogenen in solcher Menge behandelt, daß lediglich eine

Sättigung der Olefine erfolgt, wonach die Dihalogenderivate fraktioniert

werden. Während bei bekannten Methoden für je 1 Mol. Paraffin

4 Atome Halogen benötigt werden, bedarf man nach diesem Verfahren

nur 2 Atome. (Franz. Pat. 472 642 vom 25. Mai 1914.) sb

Chlorieren von Methan. V. Weickel.
-

Explosionen infolge

der Kohlenstoffausscheidung werden verhütet, wenn ein Gemisch von

Methan und Chlor (enthaltend überschüssiges Methan im Volum-

verhältnis von 10 : 1) kurze Zeit (ctwa 10 Sek.) auf 400 ° C. erhitzt

wird. Kontaktstoffe, wie Tierkohle , begünstigen die Reaktion. Als

Gefäße sind solche aus Quarz und Porzellan vorzuziehen. Das Pro-

dukt wird durch Kälte (-30° C ) und Druck (105 at) verflüssigt.

(Franz. Pat. 474741 vom 6. Juli 1914.) sb

Darstellung von Essigsäure aus Acetylen. Chemische Fabrik

Griesheim-Elektron. Die direkte Umwandlung gelingt, wenn

in Anteilen und abwechselnd Acetylen (50-60 1) und Sauerstoff (25 1) .

in Essigsäure (300 g) in Gegenwart von Quecksilberoxyd (10 g) und

nötigem Wasser (55 g) und H₂SO+ ( 1 g) bei 70-90 ° C. eingeleitet

werden. Zusätze von Kontaktstoffen, wie Eisenoxyd, Vanadiumpentoxyd

und ähnl. sind angezeigt. (Franz. Pat. 473 158 v. 8. Juni 1914.) sb

Darstellung von Anhydriden organischer Säuren. G. Boiteau.

Die entwässernde Wirkung wird durch Acetylen bewerkstelligt. In

ein auf 110 ° C. erhitztes Gemenge von Essigsäure (400 g), Quecksilber-

sulfat (50 g) und Kaliumbichromat (4 g) wird Acetylen im Verhältnis

von 1 Mol. auf 2 Mol. Säure eingeleitet : 2 CH3COOH + C₂H₂

*) Vergl.Chem.-Ztg. Repert. 1916 , S. 415.

---

- (CH3CO)2O + CH3CHO. (Franz. Pat. 474828 vom 27. Dezember

1913; Engl. Pat. 15754 vom 1. Juli 1914.) sb

Harnstoffe. Fabr. de prod. de Chimie organ. De Laire. —

Tetrasubstituierte Harnstoffe werden dargestellt durch Einwirkung von

Phosgen auf Alkylanilin oder -toluidine und Behandlung der erhaltenen

Chloride mit einem weiteren Molekül des aromatischen Alkylamins.

(Franz. Pat. 472211 v. 29. Juli 1913 ; Engl . Pat. 17501 v. 23.Juli 1914.) sb

Darstellung von Pyridincarbonsäuren. A. Heinemann. Die

Oxydation der Homologen des Pyridins wird bewirkt durch Ozon

oder ozonisierten Sauerstoff bezw. durch Elektrolyse im alkalischen

Medium. (Franz. Pat. 475 589 vom 23. Juli 1914.)
sb

Über Bildung von Toluo! durch Einwirkung von wasserfreiem

Aluminiumchlorid auf Xylol und Benzol. Franz Fischer und

H. Niggemann. Durch Kochen von Xylol mit 2-4 % Aluminium-

chlorid können etwa 12 % Toluol erhalten werden. Bei Anwendung

von Lösungsbenzol I statt Xylol ist die Ausbeute an Toluol schlecht.

Es bilden sich dabei niedriger siedende Produkte. Diese entstehen

bei Verwendung von Lösungsbenzol II nicht. In Lösungsbenzol II

sind offenbar Stoffe enthalten, welche das Aluminiumchlorid in anderer

Weise verbrauchen. Durch gewaltsame Einwirkung von Aluminium-

chlorid auf Benzol findet eine Zersplitterung des Benzols zwar statt,

aber Toluol bildet sich nur in unwesentlicher Menge. (Ber. d. chem.

Ges. 1916, Bd. 49, S. 1475-1482.) ks

-
Kondensationsprodukt aus Phenol. S. Karpen & Bros. Die

Anwendung von Hexamethylentetramin gestattet praktisch das Arbeiten

in Abwesenheit von Wasser. Anstatt dieses Körpers ist Hydrobenzamin

(C7H5CH3)3N2 verwendbar. (Franz. Pat. 475 233 v. 25. April 1914.) sb

Kondensationsprodukte aus Phenol und Methylenderivaten.

S. Karpen & Bros. Phenol ( 11 Mol .) wird mit Hexamethylentetramin

(1 Mol .) auf 130 ° C. erhitzt, wobei unter Ammoniakentwicklung

spontane Erhitzung auf 180 ° C. erfolgt. Das lösliche Zwischenprodukt

(ein Harz vom Charakter des Saligenins) wird mittels Formaldehyds ge-

härtet. (Franz. Pat. 475234 vom 25. April 1914.)

--

24. Öle. Fette. Kerzen. Seifen.")

Maschine mit umlaufenden Kreissägen zum Zerkleinern von

Mohnköpfen zur Ölgewinnung oder dergl. Wilhelm Pütz, Nürn-

berg, und Josef Baur, Biberach a. d. Riss. Die mindestens um die

Dicke der in Betracht kommenden Samenkapseln über ihre Abstands-

ringe vorstehenden Kreissägen arbeiten mit aus einzelnen Armen be-

stehenden Greifern zusammen, welche bei der Drehung der sie tragenden

Welle zwischen je zwei benachbarte Kreissägen eingreifen und dadurch

die Samenkapseln so gegen die Sägen drücken, daß sie vollständig

durchschnitten werden. (D. R. P. 295000 vom 26. Jan. 1915.) i

Ununterbrochenes Kühlverfahren für flüssige Seifenmasse u. dgl.

Dipl.-Ing. Reinhold Ockel, Bonn. - Die heiße flüssige Seifenmasse

wird in ununterbrochenem Strome durch eine Kühlschlange gefördert,

welche im Gegenstrom durch nur soviel Kühlwasser gekühlt wird, daß

die Seifenmasse in der Kühlschlange zwar erstarrt, aber nicht ganz kalt

und hart wird. Zweckmäßig wird das

frisch zugeführte Kühlwasser zunächst

durch das bereits erwärmte Kühlwasser

oder durch eine andere Wärmequelle

soweit vorgewärmt, daß es die durch

die Kühlschlange geförderte Seife nicht

mehr bis zum Erstarren abkühlen kann,

und daß dieses Kühlwasser erst dann

zu der Kühlschlange geführt wird,

wobei es sich an ihr im Gleichstrom

mit der zu kühlenden Seifenmasse

vorbei bewegt. Die Abbildung zeigt

einen zur Ausführung des Verfahrens

geeigneten Apparat im senkrechten

Schnitt. Die Seife wird bei a in die

Kühlschlange B eingedrückt und tritt bei b, erstarrt, aber noch warm.

und weich, aus. Die Kühlschlange B befindet sich in dem Behälter A,

in welchem fast bis auf den Boden reichend ein oben und unten offener

Zylinder d eingebaut ist, in den oben bei c das kalte Kühlwasser ein-

fließt. Dieses mischt sich mit dem an den Wandungen von d durch

das die Kühlschlange umspülende Wasser vorgewärmten Wasser und

*) Vgl. Chem. -Ztg. Rep. 1916 , S. 343.
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sb

tritt unten in den ringförmigen, die Kühlschlange enthaltenden Teil des

Behälters A über, um am oberen Ende des ringförmigen Behälters bei f

abzufließen. Die letzten Windungen der Kühlschlange B dürfen keinen

Knick enthalten, aber es kann ein Mundstück zur allmählichen Über-

führung der runden in die viereckige Querschnittsform vorgesehen sein,

oder man kann auch die ganze Kühlschlange aus einem viereckigen

Rohr herstellen. Vor Inbetriebsetzung des Apparates wird das Wasser

im ringförmigen Raume mittels der Dampfschlange e um einige Grade

angewärmt. (D. R. P. 294 331 vom 1. August 1915.)
i

Vorrichtung zum ununterbrochenen Kühlen von flüssiger

Seifenmasse. Dipl.-Ing. Reinhold Ockel , Bonn. Die Vorrich-

tung des Hauptpatentes 294331 (vergl. vorst. Ref.) ist hier dahin

abgeändert, daß das untere Ende der Kühlschlange mit der Zu-

führungsleitung für die flüssige

ຜູ.
Seifenmasse verbunden ist, und

daß der Kühlschlange das Kühl-

mittel (Wasser) durch eine Streu-

düse so zugeführt wird, daß es

hauptsächlich nur auf die oberste

Windung der Kühlschlange trifft.

Zweckmäßig ist die Künlschlange b

in einen Behälter A eingebaut, in

welchem sich innerhalb der Kühl-

schlange ein oben und unten offener

Zylinder d befindet, über welchem

der Wasserzufluß c angeordnet ist,

während der Abfluß des warmen

Wassers sich bei ƒbefindet. Ferner

liegt eine offene Heizschlange e d cht über dem Boden des ringförmigen,

die Schlange b enthaltenden Teiles des Behälters A. (D. R. P. 294879

vom 5. Januar 1916, Zus. zu Pat. 294331.)
i

Gewöhn-

Ce

9
9

Herstellung eines Waschmittels. A. Reinicke.

liches Waschpulver, das außer Talg und Soda auch Alkalisuperoxyde

enthält, wird mit einer Ammoniumverbindung, wie z. B. Chlorammonium,

vermischt, so daß beim Lösen des Pulvers in Wasser Ammoniak frei

wird. (Schwed. Pat. 36986 vom 16. Oktober 1912.) h

Verlag der Chemiker-Zeitung Otto v. Halem in Cöthen (Anhalt). Druck von August Preuß in Cöthen (Anhalt).
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