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Die b is h e r  f ü r  d ie  D e s t i l la t io n  u n d  R e k t i f ik a t io n  in  A u s
ta u s c h s ä u le n  g e b rä u c h lic h s te n  V e rs tä rk u n g s b ö d e n  s in d  

d e r  G lo c k en b o d e n  u n d  d e r  S ie b b o d e n . O b w o h l d e r  G lo c k e n 
b o d e n  e in e  s c h le c h te re  A u s ta u s c h w irk u n g  a ls  d e r  S ie b b o d en  
au fw eist, i s t  e r  d o c h  d e r  a m  m e is te n  g e b a u te  B o d en , w e il e r 
w egen se in e r  g rö ß e re n  D a m p f d u rc h t r i t t s q u e r s c h n i t te  gegen  
V e rsc h m u tz u n g  u n d  V e r k ru s tu n g  b e i v e ru n re in ig e n d e n  F lü s s ig 
k e ite n  a m  w e n ig s te n  e m p f in d lic h  is t ,  w e il e r  e in e n  g e rin g e n  
D ru c k v e r lu s t  a u fw e is t ,  g e g en  B e la s tu n g s s c h w a n k u n g e n  in  
se in e r W irk u n g  a m  u n e m p f in d l ic h s te n  u n d  f ü r  e in e n  g rö ß e re n  
B e la s tu n g sb e re ic h  v e rw e n d b a r  is t  a ls  d e r  S ie b b o d e n . F ü r  
v e rsc h m u tz e n d e  u n d  v e rk ru s te n d e  F lü s s ig k e i te n  i s t  le tz te r e r  
n ic h t  g e e ig n e t, a u c h  d a n n  n ic h t ,  w e n n  m a n  d u r c h  e rh ö h te

Abb. 1. Gewellter Siebboden, Dmr. 400 mm, mit Auffangschale.

D a m p fg e sc h w in d ig k e ite n  d a s  A n s e tz e n  v o n  F e s ts to f f e n  zu  
v e rm e id e n  s u c h t .  E in e n  w e ite re n  N a c h te i l  b e d e u te t  d ie  T a t 
sa c h e , d a ß  b e i  k le in e n  D a m p fg e sc h w in d ig k e ite n , b e i  w e lch e n  
d e r  G lo c k e n b o d e n  b e r e i ts  a r b e i te t ,  b e im  S ie b b o d e n  e in  D u r c h 
re g n e n  d e r  F lü s s ig k e i t  e rfo lg t,  d a s  m i t  w a c h s e n d e m  S ä u le n 
d u rc h m e s s e r  z u n im m t u n d  u m  so  s t ä r k e r  is t , je  m e h r  d e r  
B o d e n  v o n  d e r  W a a g e re c h te n  a b w e ic h t .  B e s tre b u n g e n , d iese  
N a c h te i le  d u r c h  k o n s t r u k t iv e  M a ß n a h m e n  z u  b e se it ig e n  o d e r  
w e n ig s te n s  z u  m in d e rn ,  w a re n  sc h o n  im m e r  v o rh a n d e n , w e il 
d ie  b e s se re  A u s ta u s c h w irk u n g  d e s  S ie b b o d e n s  e in e n  w e s e n t
l ic h e n  V o r te il  g e g e n ü b e r  d e m  G lo c k e n b o d e n  b ie te t .

I n  l e t z t e r  Z e i t  i s t  n u n  in  d ie s e r  R ic h tu n g  e in  n e u a r t i g e r  
A u s t a u s c h b o d e n 1) e n tw ic k e l t  w o rd e n , d e r  n a c h  z a h lre ic h e n  
V o rv e rs u c h e n  m it  L u f t  u n d  W a s s e r  in  e in e m  g ro ß e n  B e-
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l a s tu n g s b e re ic h  e in e  in te n s iv e  M isc h u n g  v o n  F lü s s ig k e it  u n d  
D a m p f  b e i  e in e r  fe in e n  V e r te i lu n g  g e w ä h r le is te te  u n d  n e b e n  
s e in e r  U n e m p f in d lic h k e it  geg en  S c h rä g la g e  d e n  V o r te il  b ie te n  
soll, d a ß  b e i k le in e n  D a m p fg e sc h w in d ig k e ite n  k e in  D u r c h 
re g n e n  v o n  F lü s s ig k e it  e rfo lg t. E in e  e in g e h e n d e  U n te rs u c h u n g  
d e s  B o d en s, in sb es . a u f  se in e  R e k ti f iz ie rw irk u n g  u n d  se in en  
D ru c k v e r lu s t ,  w u rd e  im  h ie s ig e n  I n s t i t u t  d u rc h g e fü h r t .  Ü b e r  
d ie  V e rsu c h se rg eb n isse  w ird  im  fo lg en d e n  b e r ic h te t .

A u f b a u  d e s  R e k t i f i z i e r b o d e n s .
D e r  R e k tif iz ie rb o d e n  s te l l t  e in e  K o m b in a t io n  d es b e k a n n te n  

S ieb - u n d  G lo c k e n b o d e n s  d a r .  V o m  S ie b b o d e n  is t  e n tn o m m e n , 
d a ß  g e lo c h te  P la t t e n  fü r  d e n  D u r c h t r i t t  d e s  D a m p fe s  v e r 

w e n d e t  w e rd e n , w ä h re n d  v o m  G lo c k e n b o d e n  d e r  G r u n d 
g e d a n k e  s ta m m t ,  d a ß  a u c h  b e i  k le in e n  B e la s tu n g e n  e in  D u r c h 
re g n e n  d e r  F lü s s ig k e i t  a u f  d e n  d a r u n te r  l ie g e n d e n  B o d e n  
v e r h in d e r t  is t .  D a s  K o n s tru k t io n s e le m e n t ,  d a s  d ie s e n  V o rte il  
e rm ö g lic h t, i s t  d ie  A u f f a n g s c h a l e  b , w e lc h e  u n te r  d e m  
re c h te c k ig e n , w e lle n fö rm ig  a u sg e b ild e te n  S i e b b o d e n  a  a n 
g e b r a c h t  is t  (A bb. 1), u n d  a u s  d e m  B o d e n  c, d e m  Z u l a u f 
w e h r  d , d e m  A b l a u f  w e h r  e u n d  d e n  b e id e n  S e i t e n w ä n d e n  f 
g e b ild e t  w ird . D e r  S ie b b o d e n  i s t  a n  se in e m  U m fa n g  m i t  
d e m  Z u la u f-  u n d  A b la u fw e h r , so w ie  m i t  d e n  b e id e n  S e i te n 
w ä n d e n  g  f lü s s ig k e its d ic h t  v e r lö te t  u n d  h ä n g t  f r e i t r a g e n d  in  
d e r  A u ffa n g sc h a le . D ie  o b e re  K a n te  d e s  Z u la u fw e h re s  is t  
z u r  b e sse re n  V e r te i lu n g  d e r  F lü s s ig k e i t  g e z a c k t .  I m  B o d e n  c, 
w e lc h e r  m i t  d e m  T r a g r i n g  h  v e r lö te t  i s t ,  s in d  d a s  A b l a u f 
r o h r  i u n d  d ie  b e id e n  D a m p f d u r c h t r i t t s ö f f n u n g e n  k  
a n g e b ra c h t .  D a s  V e rb in d u n g s s tü c k  z w e ie r b e n a c h b a r te r  B ö d e n  
i s t  d e r  G l a s s c h u ß  m . I m  n o rm a le n  B e tr ie b  t r i t t  a n  d e sse n  
S te lle  d e r  Z y l i n d e r m a n t e l  1, d e sse n  o b e re  H ä l f te  im  v o r 
lie g e n d e n  F a l le  e n t f e r n t  is t ,  u m  d ie  V o rg ä n g e  a u f  d e m  S ie b 
b o d e n  b e o b a c h te n  z u  k ö n n e n . D e r  R ü c k la u f  g e la n g t  d u rc h  
d a s  A b la u f ro h r  i d e s  d a r ü b e r  b e f in d l ic h e n  B o d e n s  in  d e n  
Z u l a u f b e c h e r  o u n d  v o n  d ie se m  ü b e r  d a s  Z u la u fw e h r  d, 
d e n  S ie b b o d e n  a , d a s  A b la u fw e h r  e, d e n  A b l a u f b e c h e r  p  
z u m  A b la u f  ro h r  i. E in  k le in e r  T e i ls t ro m  d e s  R ü c k la u f s  g e la n g t  
a u s  d e m  Z u la u fb e c h e r  d u r c h  d re i  k le in e  B o h r u n g e n  q  u n t e r  
d e n  S ie b b o d e n  u n d  v o n  h ie r  e r s t  d u r c h  zw ei S t e i g r o h r e  r  
a u f  d e n  S ie b b o d e n . D u r c h  d ie s e n  s te t ig e n  k le in e n  T e ils tro m  
so ll e in  S t i l l s te h e n  d e r  F lü s s ig k e i t  in  d e r  A u ffa n g sc h a le  b  
u n t e r  d e m  S ie b b o d e n , w o d u rc h  z u  c h e m isc h e n  V e rä n d e ru n g e n  
n e ig e n d e  F lü s s ig k e i te n  le ic h t  z e r s e tz t  w e rd e n  k ö n n te n ,  v e r 
m ie d e n  w e rd e n . B e i S t i l l s t a n d  d e r  A p p a r a tu r  is t  d e r  g e sa m te
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Raum unter- und oberhalb des Siebbodens bis ^ur Überlau - 
kante des Ablaufrohres vollkommen mit Flüssigkeit gefiil t. 
Mit zunehmender Belastung verringert sieh besonders unter
halb des Siebbodens der Flüssigkeitsinhalt, weil Flüssigkeit 
vom aufsteigenden Dampf verdrängt und durch das Steigrohr 
auf den Siebboden gedrückt wird. Der Flüssigkeitsspiegel 
unter dem Siebboden sinkt dann so weit ab, bis er die untere 
Kante des Steigrohres r erreicht hat. Im Auffangboden sowie 
auf dem Siebboden ist also immer Flüssigkeit vorhanden. 
Der vom darunter befindlichen Boden aufsteigende Dampf 
tritt seitlich durch die beiden Öffnungen k ein, wird an der 
D e c k p la t t e  n umgelenkt und gelangt durch den Raum  
zwischen den Wänden f und g bei s von beiden Seiten kommend 
unter den Siebboden und durch diesen hindurch in die Flüssig
keit auf den Siebboden. Dampf und Flüssigkeit bewegen 
sich also im Kreuzstrom zueinander. Seitliche, über der 
Abdeckplatte n angebrachte L e itb le c h e  x  sollen aus
gewichene Flüssigkeit zum Siebboden zurückführen, damit 
diese dem Austausch nicht entzogen wird. Die Probeentnahme 
erfolgt durch ein in den Boden des Zulaufbechers eingebautes 
Röhrchen t durch den Hahn u in das gegen Verdunsten in 
die Atmosphäre mit einem Stopfen verschlossene M eß glas v. 
Fine im Stopfen angebrachte Längsnut ermöglicht den Austritt 
der im Meßglas eingeschlossenen Luft während der Probe
entnahme. Die Probeentnahmeröhrchen sind im Innern der 
.Säule mit Isolationsmasse umgeben. Die Isolierung ist deshalb 
notwendig, weil der Dampf unter dem Boden c eine höhere 
Temperatur hat als die durch das Röhrchen entnommene 
Flüssigkeit und wreil durch diesen Temperaturunterschied 
eine teilweise Nachverdampfung der Flüssigkeit im Röhrchen 
erfolgen kann, was zu einer falschen Messung führen müßte. 
Fine vollkommene Fntleerung der Böden im Ruhezustand 
ist durch die F n tn a h m e s te l le  w möglich. Der Durchmesser 
der Böden wurde so gew’ählt, daß sie in eine kleintechnische 
Versuchssäule mit 400 111111 Innendurchmesser eingebaut 
werden konnten, an der auch die Glocken- und Siebböden 
untersucht wurden, deren Untersuchungsergebnisse zum Ver
gleich in dieser Arbeit mit herangezogen werden.

V e r s u c h s e in r ic h tu n g  u n d  V e r s u c h s d u r c h f ü h r u n g .

Den Aufbau der Versuchsapparatur zeigt Abb. 2, in welcher 
die Lage der einzelnen Apparate der wirklich verwendeten 
Apparatur entspricht, und in der auch die einzelnen Teile maß-

sa to r  e in dem die gesam te Dam pfm enge kondensiert wurde. 
D a s  Kondensat wurde durch die L e it u n g  v  auf den obersten 
Boden der Säule c zurückgeleitet. E s w u r f i e D e s t i l l a t

Abb. 2. Plan der Versuchsanlage.

s tä b lie h  w iedergegeben sind . D ie zu  u n te rsu ch e n d en  B öden 
w u rd en  in  d ie  R e k t i f i z i e r s ä u l e  c m it  e inem  B o d e n ab s ta n d  
von  200 m m  e in g eb au t. In  d e r D e s t i l l i e r b l a s e  a w urde  
d a s  zu  tre n n e n d e  G em isch m itte ls  eü ie r H e i z d a m p f s c h l a n v e  
L . ' ,  ' ’e r .» c h 5fm ss ig te it  d ien te  d S c J S '
Ä th y la lk o h o l-W asse r m it  e iner K o n z e n tra tio n  von  e lw a

1 h T ;~ nJ ! DlC e n tw ick e>ten D äm pfe  s trö m te n  
d u rc h  d ie  S äu le  c u n d  d u rc h  d a s  R o h r  d in den  HauptkomTen
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„ cäule arbeitete m it vollkom m enem  Rück-
iTuTwodurch an einer bestim m ten Stelle der Apparatur stets  
d e r  deiche Betriebszustand herrschte. F alls bei höheren 
Belastungen der Hauptkondensator e für das Niederschlagen  
der Dämpfe nicht ausreichte, ström ten die R estdäm pfe durch 
das Rohr f in den N a c h k o n d e n s a to r  g. D as hier gebildete 
Kondensat wurde ebenfalls durch die Leitung v  auf den 
obersten Rektifizierboden zurückgeleitet. Der E m bau des 
Nachkondensators g stellte lediglich eine Sicherungsmaßnahme 
dar- die Messungen zeigten näm lich, daß in ihn kein R est
dampf mehr strömte. An den N achkondensator war der 
G ask iih ler  i angeschlossen, welchem K ühlwasser durch die 
Leitung s zugeleitet wurde, das durch die L eitung t abströmte. 
Etwa im Gaskühler niedergeschlagenes K ondensat wurde in 
den F la sc h e n  k aufgefangen, während das gekühlte Gas 
durch die Hähne 1 in die A tm osphäre abström en konnte. 
Der Hauptkondensator wurde m it K ühlwasser beschickt, 
welches durch die Leitung m zu- und durch die Leitung o 
abgeleitet wurde. Die Zu- und A blauftem peraturen wurden 
an den g e e ic h t e n  T h e r m o m e te r n  u4 und u 2 abgelesen, 
während die Kühlwassermenge, die durch den Hauptkonden
sator strömte, m ittels des Standrohres des D a n a id e n f a s s e s  q 
und unter Verwendung einer vorher angefertigten Eichkurve 
ermittelt werden konnte. Auch die Zu- und Ablauftempera- 
turen des Kiililwassers für den N achkondensator g konnten 
an den Thermometern u 3 und u4 abgelesen werden. Das 
Kühlwasser für diesen W ärmeaustauscher ström te durch die 
Leitung p in das M eß fa ß  r. Für die A blesung des Druck
verlustes der vier untersuchten Böden diente das M a n o 
m eter  z, welches den Druckverlust unm ittelbar in mm-Wasser- 
säule abzumessen gestattete. W ährend die Dampfgeschwindig- 
keit aus der im Rücklaufkondensator e ausgetauschten Wärme
menge und damit aus der Kühlwasserm enge und aus der 
Kühlwassererwärmung bestim m t werden konnte, dienten 
zur Ausmittlung des Wirkungsgrades bzw. des Verstärkungs- 
Verhältnisses der Böden Proben, w elche den Böden durch die 
A n z a p fh ä h n e  P4, P 2, P 3, P4 und PB entnom m en wurden. 
Das Thermometer u6 dibnte zur N achprüfung der Rücklauf
temperatur. E s war auch möglich, die Blasenkonzentration 
durch eine Probe zu erm itteln, die durch den Hahn PB ent
nommen wurde.

Bei a llen  V e rsu c h en  w u rd e  in  d e r  D e s tillie rb la se  ein 
A lk o h o l-G e h a lt v o n  rd . 10 G ew .-%  a u f re c h te rh a l te n .  D urch  
E in s te llu n g  des V en tils , d a s  in  d ie  H e iz d a m p fle itu n g  e in 
g e b a u t w a r, k o n n te  d ie  B e la s tu n g  g e re g e lt  w erden . E in e  
< iro b e in s te llu n g  d e r  B e la s tu n g  w a r  d a d u rc h  m öglich , d a ß  
d u rc h  v o rh e rg e h e n d e  E ic h u n g e n  v o n  d e r  M a n o m ete ra b le su n g  
des H e iz d a m p fd ru c k e s  a u f  d ie  B e la s tu n g  gesch lo ssen  w erd en  
k o n n te . I h n  g e n au e  V e rsu c h se rg eb n isse  z u  e rh a lte n , m u ß te  
x o r d e r  A b le su n g  d e r  e in ze ln en  B e tr ie b sg rö ß e n  u n d  v o r  d er 
E n tn a h m e  d e r  P ro b e n  d ie  A p p a r a tu r  a u f  B e h a rru n g sz u s ta n d  
g e b ra c h t  w erd en . D a b e i b lie b e n  a n  a lle n  S te lle n  d e r  V ersuelis- 
e m ric h tu n g  d ie  jew eiligen  B e tr ie b sg rö ß e n  k o n s ta n t .  U m  diesen 
/U s  all< l ln t  S ic h e rh e it  h e rb e iz u fü h re n , w u rd e  b e i e in e r im 
re ien  äu  e n q u e rsc h n itt  h e rrs c h e n d e n  D am p fg esch w in d ig k e it 

d t t  \  Y' f. 1 e \11C -A nlaufzeit v o n  3 h  e in g e h a lte n .  W äh ren d  
. ^ e r • 1 J (*e r H e iz d a m p fd ru c k  u n v e r ä n d e r t ,  in d e m  er

T, , e in e” 1 se s s t tä t ig  u n d  m it  D ru c k ö l g e s te u e r te n  A rca- 
S n  T  g e w ü u sc h ten  H ö h e  g e h a l te n  w u rd e . D ie  A nlau f- 
i ih p r w a " Ur( 611 ' er8 rö ß e r t,  w e n n  a u f  k le in e re  B e la s tu n g e n  
g e s c l n f i n S 1 >WU n lUld u m ge k e h r t - ß ei e in e r  D am p f- 
e rfo rd e rlic lf  j ’15 m ^S W ar e in e  A n la u fz e it  v o n  6 h
p ro b en  an d 6 dCr A n la u fz e it  w u rd e n  F lü ss ig k e its -
E in lassen  derCp ? e n a n n te n  H e l le n  e n tn o m m e n . N a c h  d em  
P fro p fen  casdi n  )M1 H e ß g lä se r  w u rd e n  l e tz te r e  m it te ls
s t a t i n  au f d t  F  T ,f sch lo ssen  u n d  in  e in e m  H ö p p l e r - T lie n n o -

die v e A e n d l f  t  mP! ratUr V° U ] 5 ° Seb rad*  "’elcbe
wir auf Grund nri raom5, e,r gelten. D iese Aräom eter ließen 
Zwecke von F a rb fi^ ^ i , lrungen schon früher für unsere 
stellten fest, daß n ia iV m Ü ^ t'^ ” U’Ul besonders eichen. Wir 
erhält und am schnellsten .  T a  <he g enauesten Ablesungen  
wurden die Aräometer eh , rb en kann. Im  Therm ostaten  
Auch während des Ahle« ^  3 iub H iclitem peratur gehalten, 
fliissigkeit in der Ther Wurde das M eßglas m it der Probe-

ablesungen gemacht 7  •• ,i>en entn°n im en  und Versuclis- 
-u ischen den einzelnen Ablesungen
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v e r s t r ic h  e in e  Z e it , d ie  b e i  0,3 m /s  
D a m p fg e sc h w in d ig k e it  1 li b e tru g . 
B e i je d e r  V e rsu c h sa b le su n g  w u rd e n  
p r a k t i s c h  g le ic h z e itig  d ie  K ü h lw a s s e r 
m en g e , d ie  K ü h lw a ss e re rw ä rm u n g  
u n d  d e r  D r u c k v e r lu s t  a b g e le se n  u n d  
d ie  P ro b e n  e n tn o m m e n . W ä h re n d  d e r  
P r o b e e n tn a h m e  v e rg in g  e in e  Z e i t  v o n  
e tw a  3 m in , w eil w ir  d ie  F lü s s ig k e it  
la n g s a m  a u s  d e m  P ro b e rö h rc h e n  
s t rö m e n  lie ß e n , d a m i t  s ie  g e n ü g e n d  
v o rg e k ü h lt  w u rd e . D ie  e n tn o m m e n e  
P ro b e m e n g e  w a r  im  V e rh ä ltn is  zu  d e n  
F lü s s ig k e its m e n g e n , d ie  ü b e r  d e n  B o 
d e n  s t rö m te n ,  v e rn a c h lä s s ig b a r  k le in

V e r s u c h s a u s w e r t u n g .

W eil d ie  V e rsu c h e  m it  v o lls tä n d i
gem  R ü c k la u f  g e fa h re n  w u rd e n , l ä ß t  
sich  d ie  im  f re ie n  S ä u le n q u e r s c h n it t  
h e rrs c h e n d e  D a m p fg e sc h w in d ig k e it  
a u s  d e r  im  R ü c k la u fk o n d e n s a to r  a u s 
g e ta u s c h te n  W ä rm e m e n g e  e r re c h n e n . 
A u s e in fa c h e n  A n s a tz g le ic h u n g e n  e r 
g ib t  s ic h , d a ß  d ie se  D a m p fg e sc h w in 
d ig k e it  d u rc h  fo lg en d e  B e z ieh u n g  ge 
g e b e n  i s t :

w D =  0 ,0 0 0 0 0 6 7 /0  +  0 ,015 m /s . 
D a r in  b e d e u te t  O d ie  im  R ü c k la u f 
k o n d e n s a to r  in  d e r  Z e i te in h e i t  au s-

Abb. 3.
Verstärkungsverhältnis in Abhängigkeit 

von der Bodenablaufkonzentration.
O  Versuch N r. 1 O Versuch Nr. 2 

Dampfgesehwindigkeit W d =  0,6(3 m/s
Rücklauf Verhältnis v =  oo
G emisch: Äthylalkohol—Wasser 
B o d o n a h s t a n d  2 0 0  n i m  

p =  760 m m  Q.S.

g e ta u s c h te  W ä rm e m e n g e  in  k c a l /h .  
S ie  is t  d u rc h  d ie  W a sse rm e n g e  ge 

g e b en , d ie  d u r c h  d e n  R ü c k la u fk o n d e n -

Abb. 4.
Verstärkungsverhältnis in Abhängigkeit 

von der Bodenablaufkonzentration.
O  Versuch N r. 5 O Versuch N r. 6 
Dampfgeschw indigkeit W j, 7 ^ 0 ,9  m/s 
Gemisch: Ä thylalkohol— Wasser 
R ücklaufverhältn is v =  co 
Bodenabstand 200 mm 
p =  760 mm  Q.S.

s a to r  s t r ö m te ,  so w ie  d u rc h  d ie  d a b e i  
e n ts te h e n d e  T e m p e r a tu r e r h ö h u n g  d es 
W a sse rs . D ie  a b g e le se n e n  K ü h lw a s s e r 
m e n g e n  u n d  T e m p e ra tu re rh ö h u n g e n
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sind in der Zahlentafel (S. 109) wiedergegeben. Diese enthält 
ferner die spezifischen Gewichte und Konzentrationen der Proben 
desZulaufs 7.11111 obersten Boden sowie des Ablaufs von jedem der 
-) Böden Das gesuchte Belastungsbild muß für gleiche \  oraus- 
setzungen und deshalb auch für gleiche Bodenablauf-Konzen
tration gelten Deshalb wurde zunächst das Verstärkungsver- 
hältnis jedes Bodens bei seiner gemessenen Ablaufkonzen
tration xpMol-% Alkohol nach bekannten Methoden erm ittelt2). 
Die für eine Geschwindigkeit bestimmten Verstärkungsverbält- 
nisse wurden über den gemessenen Bodenablaufkonzentrationen 
aufgetragen, was Abb. 3 für eine Dampfgeschwindigkeit von 
0,66 m /s zeigt. An jeder dieser Versuchslinien karm der Zahlen
wert des für eine Ablaufkonzentration von 50 Mol-% geltenden 
Verstärkungsverhältnisses abgelesen werden. Aus Abb. 3 
folgt sM =  0,97. In Abb. 4 sind noch die Ausmittlungslinien 
für die Geschwindigkeit von 0,9 111/s angegeben, während die 
Kurven für die übrigen Versuche hier nicht aufgeführt sind.

V e r s u c h s e r g e b n i s s e .
Die auf die geschilderte Art ermittelten Verstärkungs- 

verhältnisse, welche einer bestimmten Dampfgesehwindigkeit 
zugeordnet sind, wurden in einem zweiaxialen Bild über der

8 ff
lü 5  
ä 0.8

0 ,0.6
Sosf-
iQ4(-
PQ3I
i?0-2|o ,f

°0

«, Bohrungen in den 
Zulaufwehren ge

schlossen
0 Bohrungen in den 
Zulaufwehren offen

Gren2Z ■ , J  Sautegeschwindigke/ty kotzt!
0.5 1.0 1,51,63 2P

Dampfgesehwindigkeit Wo m/sek

Abb. 5. 
Verstärkungsverhältnis S 

in Abhängigkeit von der 
Dampfgesehwindigkeit WD. 

Gemisch: Äthylalkohol—Wasser 
RUcklaufverhnltnis v =  «  
Bodenablauf konzentrntion

Xy =  50 Mol-% 
(bei Atmosph&rendruck) 

Bodenabstand 200 mm 
p =  760 mm Q.S.

Jas
in Q4

V t

zugeordneten Dampfgesehwindigkeit aufgetragen. Dieser Zu
sammenhang liefert die Hauptergebnisse der Versuche. Sie 
sind in Abb. 5 wiedergegeben. Linie a zeigt die Ergebnisse 
für die Böden mit den in Abb. 1 angegebenen Bohrungen q 
in dem Zulaufwehr. Die höher liegende Linie b wurde in einer 
zweiten Versuchsreihe erhalten, nachdem die Bohrungen in 
den Zulaufwehren mit kleinen Holzstopfen verschlossen 
worden waren. Durch die Abdichtung der Bohrungen ist also 
eine, wenn auch kleine Erhöhung des Verstärkungsverhältnisses 
über dem ganzen Belastungsbereich erzielt worden. Diese 
Erscheinung ist dadurch zu erklären, daß die ganze Flüssigkeit, 
welche in den Zulaufbecher gelangte, durch diese Maßnahme 
gezwungen wurde, ain Austausch teilzunehmen, während bei 
offenen Bohrungen ein kleiner Teilstrom eine Zeitlang unter 
dem Siebboden entlang strömte und somit dem Austausch  
entzogen wurde. Die Linie b dürfte deshalb die oberste Grenze 
des erreichbaren Zahlenwertes für das Verstärkungsverhältnis 
darstellen. Beide Linien a und b in Abb. 5 haben den kenn
zeichnenden Verlauf, daß das Verstärkungsverhältnis bei 
einer Dampfgeschwindigkeit von 0,1 m /s zwischen 1,0 und 1,1 
liegt und von dieser Geschwindigkeit ab m it steigender Be
lastung stetig abninnnt, bis bei der Grenzgeschwindigkeit von 
1,63 m /s das Verstärkungsverhältnis von im Mittel 0,5 prak
tisch auf 0 sinkt. Bei der genannten Geschwindigkeit ,,kotzt" 
die Säule, weil em solcher Druckverlust in dem durch die 
Böden strömenden Dampf erreicht ist, daß die Flüssigkeit 
nicht mehr durch die Rücklaufrohre abläuft, sondern durch den 
Überdruck in dem Raum unterhalb eines Bodens gegenüber 
dem Raum über dem Boden von unten nach oben gedrückt wird.

Abb. 6.
Verstärkungsverhältnis S

in Abhängigkeit von der
D am p fg eseh w in d ig k e it W D.

Gemisch: Äthylalkohol—Wasser 
RUcklanfverhältiiis v =  a> 
Bodenablaufkonzentration

Kurve a Pintschboden 
b Siebboden 

. c Glockenboden

„  .  t  =  50 Mol-%
Bodenabstand 200 mm 
Säulendurchmesser 400 mm 
P =  7G0 mm Q.S.

°-5 10 ¡5
Dampfgeschwindigkeit WD m/Sek

Abb. 6 gewährt erneu Vergleich der Wirkung der Böden 
imt A’iffang=chp)e m it den sonst bekannten Sieb- und Glorken-

*> Uestillier- und Rektifiziertechnik. Verlag Julius Springer, Berlh

I IO

, - i otl T inie a gilt für Böden mit geschlossenen Bohrungen 
•rd en  Ä X i .  Linie b gibt die A bhängigkeit des Ver- 
st ärkungsverli ält uisses von der Dam pfgesehw indigkeit für 
e i n  Siebboden und Linie c für einen Glockenboden au. Beide 
n nien  wurden an derselben Säule m it dem Durchm esser von 
400 mm gewonnen, wobei der Siebboden Löcher von 2 mm  
Dmr und 7 mm Lochabstand und der Glockenboden 15 Glocken 
aufwies Aus Abb. 6 geht hervor, daß die W irkung des Bodens 
mit Äuffangschale zwischen derjenigen des Glocken- und 
des Siebbodens liegt. Bei kleinen Belastungen ist der K urven
verlauf des Bodens mit Auffengschale grundsätzlich em anderer 
als beim üblichen Siebboden. Bei diesem  nim m t die Wirkung 
m it abnehmender Belastung ab, wenn eine bestim m te D am pf
geschwindigkeit unterschritten wird, die im vorliegenden Falle 
0 3 in/s beträgt. Der Boden mit A uffangschale ist aber dadurch 
ausgezeichnet, daß m it abnehmender Belastung die Wirkung 
stetig etwas zunimmt, wie es beim  Glockenboden zutreffend  
ist. Nach Abb. 6 liegt die Wirkung näher bei derjenigen des 
Siebbodens. Wird jedoch die Versuchslinie zugrunde gelegt, 
welche für Zulaufwehre m it Bohrungen gilt, so ist die Wirkung 
etwas schlechter und die Belastungskurve dürfte angenähert 
zwischen derjenigen des Glockenbodens und des Siebbodens 
liegen. Zur Vermeidung der Verschlechterung kann bei Stoffen, 
die nicht zu chemischen Veränderungen neigen, der Teilstrom  
durch die erwähnten Bohrungen ganz unterbleiben, oder aber 
man macht die Bohrungen nur so groß, daß eine Zirkulation  
gerade noch erfolgen kann. D ie Bohrungen bei dem unter
suchten Boden dürften als zu groß betrachtet werden. Eine 
andere Möglichkeit besteht darin, den Teilstrom , sofern man 
auf diesen nicht verzichten will, ganz am A ustausch teilnehmen 
zu lassen. Zu diesem Zweck werden die Steigrohre nahe dem 
Einlaufwelir angebracht und am Auffangboden entlang bis 
in die Nähe des Abi auf weh res verlängert, so daß der Teilstrom  
vom Ende des Auffangbodens abgezogen wird und am Einlauf
wehr auf den Siebboden gelangt. Bei Kolonnen m it größerem 
Durchmesser dürfte der Einfluß jedoch kaum eine R olle spielen.

Es wurde vorgeschlagen, die Wirkung des Bodens dadurch 
zu steigern, daß durch E rh öh u n g  d es S ta u w e h r e s  eine größere 
Flüssigkeitshöhe und damit eine größere Dampfdurchdringtiefe 
erreicht wurde. Die mittlere Dampfdurchdringtiefe beträgt

23 +  37bei dem untersuchten B o d e n ---------- =  30 mm, wobei die senk-
2

rechten Entfernungen von den Mitten der unteren und oberen 
Lochreihe bis zur oberen Kante des Überlaufwehres zugrunde 
gelegt sind. Aus Versuchen über den Einfluß der Dampfdurch- 
dringtiefe auf den Wirkungsgrad von Rektifizierböden1) geht je
doch hervor, daß eine Erhöhung der Dampfdurchdringtiefe über 
25 mm hinaus praktisch keine Verbesserung des Wirkungsgrades 
bringt. Die Dampfdurchdringtiefe ist also im vorliegenden Falle 
ausreichend. Bei der Absorption dagegen ist es durchaus möglich, 
daß sic einen größeren Einfluß auf den Wirkungsgrad eines Aus
tauschbodens hat, weil hier mit geringen Gasgeschwindigkeiten 
gearbeitet wird. Planmäßige Versuche hierüber wie beim Falle 
der Rektifikation liegen jedoch noch keine vor.

D r u c k v e r l u s t e .

In der lab e ile  (S. 109) sind die gem essenen Druckverluste 
der vier untersuchten Böden angegeben und in Abb. 7 die ab
gelesenen Werte für den Druckverlust in M illim etern Wasser
säule in Abhängigkeit von 
der Dampfgeschwindig- 
keit aufgetragen. Dar
nach nim m t der Druck- 
verlust in üblicher Weise 
mit steigender Belastung  
zu. In Abb. 8 ist der ge
messene Druckverlust 
m it demjenigen des er
wähnten Glockenbodens 
und des ebenfalls gekenn
zeichneten Siebbodens

Abb. 7. Druckverlust Ap 
von 4 Pintschboden in 
Abhängigkeit von der
D am p fg ese h w in d ig k e it W n.

Gemisch: Äthylalkohol—Wasser 
Rücklaufverhältnis v =  oo 
Bodenabstand 200 mm 
Säulendurchmesser 400 mm 
P =  760 mm Q.S.
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verglichen. G e m ä ß  Linie a  lie g t der D ru c k v e r lu s t  d e s  B o d en s 
m it  A u ffa n g sc h a le  zw isc h en  d e m je n ig e n  d e r  b e id e n  a n d e re n  
Böden, u . zw . n ä h e r  a n  d e m je n ig e n  d e s  S ie b b o d en s . Auf 
dieses V e r h a l te n  k o n n te  a u c h  a u s  d e r  T a ts a c h e  g esch lo ssen

werden, daß das Zahlen
verhältnis des freien 
Säulenquerschnitts zum  

D am pf durchtrittsquer- 
sc lm itt des Bodens rd. 14 
beträgt, während es beim

Abb. 8. 
Druckverlust eines Bodens 
in Abhängigkeit von der 
D a m pf ge seh wi n d i gkei t WD.

Gemisch Äthylalkohol—"Wasser 
Rücklaufverhältnis v =  oo 
ßodenabstand  200 mm 
Säulendurchmesser 400 mm 
p =  700 mm Q.S.

Glockenboden bei 10 und darunter und beim  Siebboden  
bei etw a 20 liegt. H insichtlich  des D ruckverlustes verhält 
sich der Boden also ähnlich w ie ein Siebboden. Der G locken
boden hat bei größeren D am pfgeschw indigkeiten einen 
wesentlich kleineren D ruckverlust, w as vor allem  für die 
unter Vakuum arbeitenden Austauschsäulen von Bedeutung  
ist. Bei k leinen B elastungen dagegen hat der untersuchte  
Boden einen w esentlich  geringeren D ruckverlust als der 
Glockenboden.

V e r k r u s t u n g s e r s c h e i n u n g e n .

E s wurde schon erw ähnt, daß der ebene Siebboden zur 
Verarbeitung von verkrustenden Flüssigkeiten ungeeignet ist, 
weil er innerhalb kurzer Zeit betriebsunfähig wird. E s lag 
deshalb sehr nahe, den neuen Boden einem  V erkrustungs
versuch zu unterziehen, der darüber A ufschluß geben sollte, 
ob und wie schnell eine V erkrustung eintritt.

Zu diesem Zweck wurde auf den obersten Austauschboden 
Wasser aus der Karlsruher Wasserleitung geleitet, welches 17° dH. 
aufweist. Damit bei diesen Messungen und Beobachtungen die 
Böden in jedem Punkt der ursprünglich vorgesehenen Konstruk
tion entsprachen, wurden die Bohrungen an den Zulaufwehren 
vor Beginn der Verkrustungsuntersuchungen wieder freigelegt. 
Die Versuche wurden nach dem schematischen Plan in Abb. 9

Destillat- 
Ablauf 86 l/h

Frischw asser: 1901/h K arlsruherLeitungs- 
wasser m it 17" dH . Z ulauftem peratur 8° 

D am pfgescliw indiglteit W p ~  0,5 m /s 
über dem obersten Boden 

K rustendicke nach 12 b etwa 4 mm  auf 
dem obersten Boden.

j
Ablauf !0C L/h

200

W00 1 2 3 C S 6 7  6 910111213 
Verkrustungsdauer in h

Abb. 9. Druckverlust in Abhängigkeit von der Verkrustungs
dauer in Stunden.

war. Nach etwa 12 Versuchsstunden war der Druckverlust in dem 
durch den obersten Boden strömenden Dampf so weit angestiegen, 
daß seine oberste Belastungsgrenze erreicht war, was aus dem 
Flüssigkeitsstand im Ablaufrohr ersehen werden konnte. Dieser 
am stärksten verkrustete Boden ergab einen entsprechend größten 
Druckverlust. In Abb. 9 ist der Druckverlust sämtlicher Bö.den 
wiedergegeben.

N ach A bschluß der Messungen wurden die verkrusteten  
Böden ausgebaut und die Zustände durch photographische 
A ufnahm en festgehalten. Abb. 10 zeigt eine A nsicht des 
obersten Bodens in 
verkrustetem  Zu
stand. Teilw eise ist  
die K ruste entfernt 
worden, um den U n
terschied zwischen  
reinem und verkruste
tem  Boden hervorzu- 
lieben. Abb. 11 zeigt 
einen Schnitt durch 
die Kruste, aus dem  
liervorgeht, daß m an
che Löcher vollkom 
m en zugesetzt sind, 
so daß überhaupt kein  
D am pf mehr durch 
sie ström en konnte.
D ie K ruste erreichte 
auf dem obersten  
Boden eine Dicke 
von 4— 5 m m  an 
den höher gelegenen  
Stellen  der Boden
wellung und 2— 3 m m  
an den Einsenkungen  
des gew ellten Bodens.
H insichtlich der Ver
krustung verhält sich  
also der Boden ähnlich 
w ie der Siebboden.
Dadurch, daß bei den Versuchen W asser aus der Karlsruher 
W asserleitung verw endet wurde, ist die Verkrustungszeit im

Abb. 10.
Ansicht des verkrusteten Bodens.

Abb. 11. Schnitt durch die Kruste.

Vergleich zum praktischen Betrieb verkürzt worden. Der
artige Versuchsverfahren sind in der Technik üblich und  
m achen die D urch
führung m ancher V er
suche überhaupt erst 
m öglich. U m  einen  
V ergleich m it dem  
ebenen Siebboden zu 
bekomm en, wurde die
ser unter denselben  
Bedingungen einem  
V erkrustungsversuch  

unterzogen, dessen E r
gebnisse Abb. 12 zeigt.
Der in der Säule an  
oberster Stelle einge- Abb. 13.
baute Siebboden er- Ansicht des verkrusteten Siebbodens.

Zulauf VS l/h — Destillat 37l/h ira tlittcl

Ablauf Wl/h im ftiltel 

Überschwemmung des Bodens

Siebboden: 100 mm 4 
Bodenabsland: B00 mm
Zulaufflüssigkeit: Karlsruher leitungswasser mit ca. 1Bcd.H. 
Zulaufmenge: 17S l/h  
Zulauftemperatur: ca. B°C
Dompfgeschwindigkeit über dem obersten Boden: W y 0,1m/s 
Krusten dicke: etwa 3mm nach ff ßetriebsstunden

Z I 6 6 10
Verkrustungsdauer in Stunden

Lbb. 12. Druckverlust des obersten Siebbodens in Abhängigkeit 
Hpr V^rkr nstiinpsdauer.

durchgeführt, wobei die vom obersten Boden abströmenden Dämpfe 
in dem Rücklaufkondensator niedergeschlagen und aus der Appa
ratur abgeführt wurden. Weil stündlich 190 1 Wasser auf den 
obersten Boden aufgegeben wurden und die stündlich erzeugte 
Destillatmenge 86 1 betrug, mußte aus der Blase eine entsprechende 
Ablaufmenge von 104 l/h stetig entfernt werden. Die Dampf
geschwindigkeit über dem obersten Boden betrug etwa 0,5 m/s. 
Wenn die Böden nicht verkrusten, so daß die Dampfdurchtritts
querschnitte stets gleich bleiben, behält der Druckverlust dauernd 
den gleichen Wert. Die gemessenen Druckverluste der 4 Böden, 
welche in Abb. 9 in Abhängigkeit von der Versuchsdauer auf
getragen sind, steigen aber mit der Versuchszeit stark an. Dies 
ist darin begründet, daß die Böden und vor allem die beiden 
obersten Böden mit Krustenschichten belegt werden, was durch 
die Mantelschüsse aus Glas beobachtet werden konnte. Die ge
messenen Druckverluste verteilen sich nicht gleichmäßig auf alle 
4 Böden, weil der oberste Boden am stärksten mit Krusten belegt

Die  Chemische Technik
* «  t — t —  i  n  a ■> »7* 1 0 I I I



reichte bereits nach 7 h die oberste B elastun gsgren ze, vvo t i  
der Druckverlust so groß wurde, daß die Säule ,.kotzte . 
Abb. 13 zeigt eine photographische Aufnahme des Sieb >o< ens 
von 400 mm Dmr. in verkrustetem Zustand. Man erkennt den 
lieh, daß an verschiedenen Stellen die Bohrungen vollkommen

zugesetzt sind. Abb.14 
zeigt einen Schnitt 
durch die Krusten- 
schieht, welche nach 
7 h eine durchschnitt
liche Dicke von 3 111111 
erreicht hatte.

Son d erbau art.

Abb. 15 zeigt eine 
dem untersuchten Bo
den (Abb. 10) ähn
liche Ausführung, bei 
welcher der dem 
Boden zuströmende 

Dampf durch einen in der Mitte des Bodens angebrachten 
Tunnel eintritt. Dieser Boden ist besonders für Säulen mit 
großen Querschnitten geeignet.

Abb. 14.
Schnitt durch die Kruste des Siebbodens.

Auf Grund 
kungsverhältnis

Z u sam m en fassu n g .
der Versuchsergebnisse
für den neuen

liegt 
Boden auf

das Verslär- 
dem ganzen

B E R I C H T E  AUS  DER C H E M I S C H E N  T E C H N I K

UMSCHAU
Einfluß aliphatischer Di- und Tricarbonsäuren auf den 

Angriff von Alum inium  durch organische E ster?1) Alu
minium wird von Estern, wie Alkylformiat, Amylacetat, Butyl- 
glykolat, Methyloxypropionat, angegriffen, u. zw. vor allem 
durch die Säuren, die aus den Estern abgespalten werden und die 
in statu nascendi besonders aggressiv sind. Nun wurde kürzlich 
behauptet, diese Angriffe ließen sich durch Zusatz geringer Mengen 
aliphatischer Di- und Tricarbonsäuren verhindern. Diese Be
hauptung wurde nachgeprüft an Äthylformiat und -acetat, 
Propyl-, Butyl-, Isoamylacetat, Äthylbutyrat und -lactat, u. zw. 
ohne und mit Zusätzen (0,5%) von Äpfel-, Wein-, Citronen-, 
Aconit-, Tricarballyl-, Essig-, Milch- und Ameisensäure. Die Probe
bleche (2000 mm2) bestanden aus 99,5%igem Reinaluminiuni,
1, blank, walzhart, 2. MBV-behandelt, 3. eloxiert. Von den zu
gesetzten Säuren sollten die erstgenannten besonders inhibitorisch 
wirken, die Monocarbonsäuren aber wirkungslos sein. Bei allen 
diesen Versuchen minderten aber die Di- und Tricarbonsäuren nur 
den Angriff von Äthylformiat auf blankes und oberflächen
behandeltes Al; sie verstärkten sogar deutlich den Angriff durch 
die untersuchten Essigester, während die Monocarbonsäuren keinen 
ungünstigen Einfluß hatten. Bei den Versuchen mit Äthylbutyrat 
hatte keine der zugesetzten Säuren eine nennenswerte Wirkung. 
Die Angaben über Gesetzmäßigkeiten beim Schutz von Al vor 
Estern organischer Säuren durch Di- und Tricarbonsäuren konnten 
also nicht bestätigt werden. (34)

Das Rosten von Eisen in getränktem  Holz untersuchen 
G. Schikorr, B. Schulze u. B. Jolitz2). Die Frage ist von Bedeutung, 
da verbautes Holz in steigendem Umfang mit Schutzmitteln gegeii 
Schädlinge^ getränkt wird und da Holztragwerke fast immer mit 
eisernen Versteifungen oder Verbindungen verwendet werden. 
Es wurde das Verhalten von verschiedenen Salzlösungen und von 
über 100 Holzschutzmitteln des Handels gegen Eisen geprüft 
In getränkte Klötzchen aus Kiefernholz wurden Stahlschrauben 
(25x4,5 mm) geschraubt (sie enthielten 0,09% C SDuren Si
0.36% Mn, 0.034% P. 0,042% S, 0.15% Cu) und darin bis 
zu 2 Jahren gelassen, meist bei 20° und 97% relativer Luft 
feuchtigkeit.

t  n geträn k tes H olz griff den Stahl in den ersten Wochen 
deutlich an, dann wurde die Rostgeschwindigkeit sehr gerine Mit 
Natriumfluorid getränktes Holz verhielt sich wie ungetränktes 
wahrend mit anderen Mitteln getränktes Holz meist mehrfach 
so stark angriff. Die Rostgeschwindigkeit sank i. allg. mit der Zeit 
Am stärksten wirkte Ammoniumrhodanid (infolge Zersetzung in 
S-haltige Stoffe), es folgen Kupfersulfat (die Verrostung kommt 
innerhalb von 2 Jahren praktisch zum Stillstand), Quecksilber
chlorid, dessen Cl-Ionen die Korrosion begünstigen und Alu- 
miniumsiücof luorid (die Silicofluoride wirken sehr verschieden 
wahrscheinlich infolge der verschiedenen pH-Werte). Ein uner-
') D. Rerc/ike u. K. Geier, Korrosion u. Metalltchutz 18 333 ru u v l 
’ ) Ebenda 19, 33 [1943]. '
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wartetes Verhalten zeigten die Bichromate, die zunächst aus
gesprochene Schutzwirkung hatten, diese dann aber in erhöhten 
Angriff umkehrten, da das Bichromat allmählich durch Reaktion 
mit dem Holz zerstört wird und sich rostbeschleunigende organische 
Säuren bilden.

In Holz, das mit Schutzmitteln nur a n g estr ich en  war, 
litten die Schrauben erheblich weniger als in getränktem Holz. — 
Bei Versuchen in freier Atmosphäre (rel. Luftfeuchtigkeit im 
Sommer 70—85%, im Winter 85—95%) war der Angriff wesent
lich geringer als im Laboratorium (rel. Luftfeuchtigkeit 97%). 
Auffällig ist das völlig einwandfreie Verhalten von N a2Cr2C, im 
Gegensatz zu den Laboratoriumsversuchen. — In grobjährigem 
Holz wurden die Schrauben im Durchschnitt weniger angegriffen 
als in feinjährigem.

P'iir die in der P ra x is  zu erwartenden Angriffe gilt: Ist die 
Feuchtigkeit nur gering, so kann die Verrostung trotz ungünstiger 
Ergebnisse beim Schraubenversuch belanglos sein, während z. B. 
in feuchten Kellern durch das gleiche Mittel größere Schäden ent
stehen können. Wichtig ist auch die Dicke der Eisenteile; Bei 
dicken eisernen Bolzen ist selbst der Angriff von CuSOj-getränktem 
Holz bei hoher Luftfeuchtigkeit u. U. zu vernachlässigen, während 
bei den dünnen Bindedrähten von hölzernen Dachschindeln schon 
ZnCl.¿-getränktes Holz schwere Korrosionen hervorrufen kann. (3b)

Über unsere K enntnisse von der Spannungskorrosion  
bei L eichtm etallen, insbes. Hydronalium und Al-Legierungen
der Gattung Al Mg—Zn, gibt F.  Tödt3) einen zusammenfassenden 
1 berblick. Obgleich besonders in den letzten Jahren eine Reihe 
von Arbeiten über dieses Gebiet erschienen ist, muß das Problem 
als technisch noch ungelöst gelten.

Vorbedingung für Spannungskorrosionen ist ein instabiler 
Zustand u. zw. müssen sowohl elastische Spannungen als auch 
plastische Verformung vorliegen. Gefügebeobachtungen bei 

v ronalnim deuten darauf hin, daß die Spannungskorrosion 
durch Ausscheidung einer an den Korngrenzen oder Mosaikblock
grenzen entstehenden übersättigten Phase bedingt ist. Sie hängt 
4C °n von elnen Unterschieden in der Zusammensetzung der 
, gierung ab, durch zweckmäßige Wärmebehandlung kann die 

wesentlich «h öht werden (z. B bei Hydro- 
W irm i ! i'r° + ‘''■'-‘schrecken mit Luft statt mit Wasser und 25 h 
Warmaushartung bei 100° um das 10—lOOfache).

S c h W e n m lt t f P ™ ngskorr° sion *u prüfen, wird meist die 
,, Schlaufen methode angewendet, bei der das zu einer Schlaufe
gebogene Probestück alle 30 min für je 1 mL in 3 y i ee NaCl-
! £ 5  W irt Die Methode
tmd chemischer Art sehr f “ 11' ” ™ ™ chsteclinischcr
setzung des korrodierenden M ed fu m s'«u n gen  ,n der Zusammen- 
die Korrosion entscheidend beeinT  , ,  S PH-Wertes, können
K o rro s io n sb e s tä n d ig k e it  im  M eereSkT y e r su c h s e r8 e b n is se  ü b er
gelten durchaus nicht immeriür In 2 B Hach DIN 4853) ----------------------------mmer für abweichende Atmosphären. (35)
•) Korrosion u. Metellschutzlg, 329 [ 1 ^   :----- —

Die Chemische Technik

i ; .i, »wischen demjenigen der bekannten
S Ä T s i e b Ä .  Abb. 5 und « , Sein Zahlen- 
Glocken d h er nähert sich dem jenigen des
wert er - auf (]en Teilstrom  unterhalb des
Siebbodens verzichtet oder aber den T eilstrom  so führt, 
daß er dem Aus
tausch nicht ent
zogen wird. Hinsicht
lich des Druckver
lustes und der Ver
k ru s tu n g  verhält sich  
der neue Boden ähn
lich wie der bekannte 
Siebboden. Weil
durch Einbau des 
Auffangbodens ein

h ' E S r ' b e ;  klei- Abb. 15. Soiulerbauart des gewellten 
™  ¿ e S u n g e n  ver- , Siebbode,,. mit Auffangschale.
hindert wird und
weil bei diesen Belastungen der D ruckverlust .sehr gering 
st kann der Boden auch dort Anwendung finden, wo 
nit kleinen Dampfgesehwindigkeiten und geringen Gas
drücken gearbeitet wird. Für verkrustende und ab- 
letzeiide Flüssigkeiten dagegen kom m t der untersuchte 
Boden nicht in Betracht.



N e u e s  S c h le u d e r b a u a r t  nach van B iel 4). Wie die Abbildung 
zeigt, sind auf der Schleuderwelle B zwei Trommeln angebracht, 
eine perforierte (D) und eine Vollmanteltrommel (C). Welle und 
Trommeln sind im Schwerpunkt der ganzen rotierenden Masse 
gelagert, wodurch der Lauf selbst bei sehr hoher Umdrehungszahl 
vibrationslos wird5). G und M sind Schälrohre, F das Wasch
flüssigkeitsrohr. Beim Entfetten z. B. von Tiermehl fließt zunächst 
das überflüssige Fett durch die Sieborgane und die gelochte

Trommelwand D in die sich mitdrehende Trommel C ab; dort wird 
es aus der vertieften Rinne H durch Schälrohr (G) weggeschält. 
Nun wird durch P Estraktionsflüssigkeit in den zylindrischen Teil 
zwischen den beiden Trommeln gelassen, wo sie die abgeschleuderte 
Masse durchdringt und eine überstehende Schicht bildet, die 
kontinuierlich durch Schälrohr (M) abgeschält wird, bis die Masse 
genügend weit entfettet ist. Dann wird Schälrohr (G) tiefer ge
stellt, um aus der Rinne (H) die letzte Extraktionsflüssigkeit mit
zunehmen. Die Entfettung arbeitet sehr intensiv, tveil die Durch-

<) DRGM . 1 388091.

filterung völlig drucklos ist (Filterung gegen die Zentrifugalkraft von 
außen nach innen). Es wird dadurch vermieden, daß das Produkt 
dichtgepreßt wird wie bei anderen Systemen, so daß keine Aus
waschung erfolgt oder sich im Schleuderkuchen Risse bilden, 
durch die Waschflüssigkeit nutzlos abfließt. Ein weiterer Vorteil 
ist, daß die vom Schälrohr (M) abgerahmte Flüssigkeit bis zur 
höchsten Fettaufnahme wieder in den Kreislauf gegeben werden 
kann. Da die Schleuder ganz geschlossen gebaut werden kann, 
treten keine Verluste an Extraktionsflüssigkeit auf. Die im Extrak
tionsgut verbleibenden Reste Extraktionsflüssigkeit können mit 
Dampf entfernt werden. Die Vorrichtung wird in der Praxis be
reits verwendet zur Aktivierung eines Katalysators mittels Säure 
und verspricht viel für die Herstellung von Nitrocellulose, wobei 
die Baumwolle ganz ohne Umladen in e in em  Arbeitsgang be
handelt werden kann und die stabilisierte Schießbaumwolle bei 
konstantem Feuchtigkeitsgehalt von 30% bei voller Umdrehungs
zahl ausgetragen wird. (26)

Ü b e r  d e n  E in f lu ß  v o n  L e g ie r u n g s e le m e n te n  a u f  d ie  
L ö s l ic h k e it  v o n  H ,  in  A lu m in iu m  berichten B aukloh  u. 
Redjali1). Danach wird die H 2-Aufnahme durch C hrom  und 
E isen  etwas, durch Cer, T h o r iu m  und T ita n  merklich erhöht, 
besonders bei höheren Temperaturen, durch K u p fer  und Z inn  
dagegen bei allen Temperaturen erniedrigt. Die Ergebnisse würden 
somit mit der Lösefähigkeit übereinstimmen, die die einzelnen 
Legierungsbestandteile in reinem Zustand besitzen, und durch die 
A n n ah m e gedeutet werden, daß die Löslichkeit von H 2 in Al 
herabgesetzt wird durch Metalle, die in reinem Zustand weniger H., 
lösen als Al, z. B. Cu, Sn, dagegen heraufgesetzt durch Metalle 
mit höherer H 2-Lösefähigkeit, z. B. Ce, Th. Doch liegen die Ver
hältnisse u. U. komplizierter, wenn man unterstellt, daß die Me
talle V erb in d u n g en  miteinander bilden, daß H y d r id e  ent
stehen, deren Verhalten gegenüber dem Grundmetall noch un
geklärt ist, daß schließlich zwischen Hydriden und Schmelze 
M isc h u n g s lü c k e n  vorhanden sind, die für Entgasen und Ver
gießen der Schmelzen von technischer Bedeutung wären. Als Ein
satzstoffe wurden möglichst reine Metalle verwendet; die Ver
unreinigungen des Al lagen bei 0,01%. Der Wasserstoff wurde 
tlurch elektrolytische Zersetzung von KOH an 18/8 CrNi-Stahl- 
elektroden hergestellt und zur Entfernung von Feuchtigkeit und 
0 2 durch konz. H 2S 0 4, CaCl2, erhitzten Pd-Asbest und P 2Os ge
leitet. (66)
B e r ic h t ig u n g .

Die auf S. 23 behandelten D r u c k filte r  dienen der Reinigung 
von Druckluft und sind daher als D r u c k lu f t f i l t e r  zu bezeichnen.

0  DRGM. 1356501 u. D RP 063029. ' )  M etallwirtsch., H etallwiss., M etallteetm. 21, 683 [1942].

PATE NTE ____________________________________
Alle Patente, welche nicht die chcmlscho Apparatur und den chemischen 
Betrieb, sondern rein chemische Verfahren betreffen, sind im Chemischen 

Zentralblatt referiert.

I .  A l l g e m e i n e  c h e m i s c h e  T e c h n o l o g i e

B. Meß-, Prüf- und Kontrollinstrumente (s. a. Kl. D I)
Ü b e r w a c h u n g  d e r  T e m p e r a t u r  v o n  g e h e iz te n  F lä c h e n ,  

in s b e s o n d e r e  R o h r e n .  Vorrichtung zur —•, bei der ein unter 
Druck stehender Behälter beim Überschreiten der Höchsttempe
ratur undicht wird, dad. gek., daß der undicht werdende Behälter 
aus unter Innendruck und mit einer Druckanzeigevorrichtung in 
Verbindung stehenden Rohren besteht, die auf den zu überwachen
den Flächen aufliegen, ohne sie zu durchsetzen. — Die Rohre be
stehen aus einem Werkstoff, der bei dem in den Rohren herr
schenden Druck eine niedrigere Fließgrenze besitzt als der Werk
stoff der zu überwachenden Wärmeübergangsflächen. Weiterer 
Anspr. u. Zeichn. B r a u n k o h le - B e n z in  A .-G ., Berlin. (Erfinder: 
Dr. E- H o c h s c h w e n d e r , Berlin-Zehlendorf.) (D. R. P. 727 841, 
Kl. 42i, Gr. 10ol, vom 7. 5. 1938, ausg. 13. 11. 1942.) Br.

D. Arbeitsgänge (Spezialapparaturen s. Kl. II bis X X II)
2. Zerkleinern, Kolloidalisieren, Emulgieren

S c h w in g m ü h le  mit Freischwingerantrieb, der aus mehreren 
gleichgerichteten Erregerwellen, vorzugsweise symmetrisch um 
den Gesamtschwerpunkt der Mühle angeordnet, besteht, dad. gek., 
daß außer diesen Erregern noch ein weiterer Erreger durch den 
Schwerpunkt der Mühle hindurchgelegt ist, dessen Schutzrohr, 
wie üblich, durch den Mahlgutraum der Mühle hindurchgeht. — 
Wird die Mühle nun von einem Elektromotor oder durch Riemen 
nur auf dem mittleren Erreger angetrieben, und werden die anderen 
Erreger durch irgendein mechanisches Mittel von dem mittleren 
Erreger aus angetrieben, so kann eine solche Mehrwellenmühle 
einfach kippbar ausgeführt werden, wenn sie um die Achse des 
mittleren Erregers gekippt wird. Mehrwellenmühlen mit mehreren 
Antrieben haben diesen Vorteil nicht. Weiterer Anspr. n. Zeichn. 
F r ä m b s  &  F r e u d e n b e r g ,  Schweidnitz. (Erfinder: R. F r e u d e n 
b erg , Schweidnitz.) (D, R. P. 726995. Kl. 50c, Gr. 172ä, vom
29. 5. 1941, ausg. 23. 10. 1942.) ' B r.

Z e r k le in e r u n g s -  u n d  H o m o g e n is ie r v o r r ic h tu n g  mit in
einem zylindrischen Behälter liegenden ineinandergeschachtelten, 
auf kreisförmigen oder ähnlichen Bahnkurven in einer Ebene quer 
zur Behälterachse schwingenden und dadurch planetenartig um 
laufenden Rohre, dad. gek., daß die in den Behälter eingepaßten 
Rohre abwechselnd an dem einen und dem anderen Ende mit Öff
nungen für den Durchtritt des Behandlungsgutes versehen sind. — 
Dadurch wird der Behandlungsweg gegenüber der parallelen 
Durchströmung aller Zwischenräume zwischen den Rohren ohne 
besondere Steuer- und Abdichtungsvorrichtungen erheblich ver
längert und damit die Wirksamkeit der ganzen Vorrichtung 
erhöht. Zeichn. I .  G . F a r b e n in d u s t r i e  A . - G . ,  Frankfurt a. M. 
(Erfinder: Dipl.-Ing. Dr. S. K ie s s k a lt ,  Frankfurt a. M.-Höchst.) 
(D. R. P. 726996, Kl. 50c, Gr. 1725, vom  25. 4. 1941, ausg. 23. 10. 
1942.) " B r.

U. Wärmeaustausch, Erhitzen, Kochen
T h e r m o s t a t ,  bestehend aus einem Kasten, dessen Wandung 

auf der Innenseite eine Heizwicklung besitzt und in dessen Innern, 
räumlich entfernt von der Heizwicklung, ein Temperaturschalter 
vorhanden ist, dad. gek., daß sich der Temperaturschalter in der 
Mitte des Thermostaten befindet und zwischen der Heizwicklung 
und dem wärmeempfindlichen Organ des Temperaturschalters zwei 
oder mehrere K u p ferb ä n d er  angebracht sind, die die Wärme 
von verschiedenen Stellen der Heizwicklung dem wärmeempfind
lichen Organ des Temperaturschalters zuführen. — Dadurch wird 
die Temperaturdifferenz zwischen der Wandung des Thermostaten 
und dem Temperaturschalter erheblich herabgesetzt. Zeichn. 
C . L o re n z  A . - G . ,  Berlin-Tempelhof. (Erfinder: Dr.-Ing.
E. S c h u lz e -H e r r in g e n , Barlin-Mariendorf.) (D. R. P. 723094, 
Kl. 42i, Gr. 1201, vom 24. 4. 1937, ausg. 31. 7. 1942.) B r.

R ö s te n  k ö r n ig e n  o d e r  f lo c k ig e n  G u te s  in  f o r t l a u f e n d e m  
A r b e i t s g a n g .  Vorrichtung zum — unter Einwirkung eines er
hitzten Luft- oder Gasstromes, der im Kreislauf umgewälzt und 
durch das Gut von unten nach oben hindurchgeblasen wird, dad. 
gek., daß zwei waagerecht umlaufende endlose Förderer innerhalb 
des Behandlungsraumes übereinander angeordnet und auf ganzer 
Länge mit dicht hintereinandergereihten luftdurchlässigen Schalen 
versehen sind, die sich auf der gemeinsamen Förderstrecke paar
weise mit ihren Offenseiten gegeneinanderstellen und sich mit-
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e in a n d e r  d ecken , so  d a ß  a llse itig  d a s  R ö s tg u t e in schhe en e 
h ä lte r  g eb ild e t w erden. - -  E in  ü b erm äß ig  s ta rk e s  R o s te  
V erb re n n en  e in ze ln er v e rs tre u te r  G u ts te ilch e n  k an n  m c 
4. *________  \     .. W o rn p r  ä  P f l e id c r e r ,  o t l l t

5. Konzentrieren, Destillieren, Rektifizieren, 
Kondensieren, Extrahieren

B ö d en  m it  g le ic h s in n ig e r  F lü s s ig k e its fü h ru n g  fü r  
D e s t i l l ie r - ,  R e k tif iz ie r -  u n d  W asch k o lo n n en , dad. gek., da« 
die Zuleitungen für die Flüssigkeit auf allen Böden in der Mitte, 
die Ableitungen in der gleichen Ebene am Umfange jedes Bodens 
angeordnet sind, wobei die gesamte äußere Begrenzung der Boden
fläche als Überlaufkante ausgebildet ist und Leitungen vorgesehen 
sind, die die Flüssigkeit von der äußeren Begrenzung des Bodens nach 
der Mitte des nächst tiefer liegenden Bodens führen. - Dadurch 
wird ohne Verringerung der im Sinne des Stoffaustausches wirk
samen Bodenfläche eine sehr große Überlaufkante geschaffen. 
Flüssigkeitsanstauungen und ungleichmäßige Beanspruchung des 
Bodens werden unmöglich gemacht Zeichn. M a sc h in e n b a u -  
A .-G . G o lz e rn -G r im m a , Grimma. (Erfinder: A. W arnecke, 
Grimma.) (D. R. P. 721252, Kl. 12a, Gr. 5, vom 16. 11. 1937, 
ausg. 30. 5 1942.) Rr

E in d a m p fe n  von g eg en  ö r t l ic h e  Ü b e rh itz u n g  e m p f in d 
lic h e n  w ä ß r ig e n  L ö su n g e n . Verfahren zum —, dad. gek., daß 
die Erhitzung der in einem Behälter befindlichen Flüssigkeit durch 
Wärmestrahlung auf ihren Spiegel erfolgt, die konzentrierte 
Flüssigkeit an der tiefsten Stelle des Behälters fortlaufend oder 
absatzweise abgezogen und entsprechende neue einzudampfende 
Flüssigkeit unmittelbar an oder in der Nähe des bestrahlten 
Flüssigkeitsspiegels zugeführt wird 7 weitere Anspr. B e r lin e r  
Q u a rz -S c h m e lz e  G . m . b . H ., Berlin-Heinersdorf. (Erfinder: 
A. Frhr. von B eau lieu  M arconnayJ Berlin-Charlottenburg, 
und M. T rau tw ein , Berlin-Heinersdorf.) (D. R. P. 724666, 
Kl. 12a, Gr. 2, vom 10. 4. 1938, ausg. 3. 9. 1942.) Rr.

7. Kühlen, Kälteerzeugung
A u s b r in g e n  von K o h le n sä u re sc h n e e  a u s  d e m  S c h n e e -  

E rz e u g u n g s ra u m . Vorrichtung zum — mittels Transport
schnecke mit zur Achse des Schnee-Erzeugungsraumes paralleler 
oder zusammenfallender Achse, dad. gek., daß der vorzugsweise 
turmartig ausgebildete Schnee-Erzeugungsraum unten durch das 
Oberteil einer über den ganzen Querschnitt reichenden Schnecke 
abgeschlossen ist. — Verwendet man eine Schnecke mit nach 
unten abnehmendem Fördervolumen, und unter der Schnecke 
eine mit nach unten verjüngten Öffnungen versehene Abschluß
platte, so erhält der Schnee eine Vorpressung, und das austretende 
Gut hat die Neigung zum Zusammenbacken so weitgehend ver
loren, daß es in Rutschen gefördert werden kann. 2 weitere Anspr. 
u. Zeichn. I .  G . F a r b e n in d u s tr ie  A .-G .,  Frankfurt a. M. (Er
finder: Dr. F. L ink, Ludwigshafen a. Rh.) (D. R. P. 727 623, 
Kl. 12i, Gr. 35, vom 6. 4. 1940, ausg. 7. 11. 1942.) Rr.

8. Gas-Behandlung, -Entwicklung, -Absorption, -Reinigung, 
-Kompression, -Verflüssigung

A u sw a sc h u n g  d e r  s a u re n  B e s ta n d te ile  a u s  G a se n .
Verfahren zur — (z. B. H2S und S 02), insbesondere Schwel-, 
Kokerei- und Hydriergasen, gek. durch die Verwendung einer 
Waschflüssigkeit, die dadurch entsteht, daß geschwelte oder ver
kokte Kohle mit einem erheblichen Gehalt an Alkalisalzen mit 
reinem oder hartem bzw. künstlich gehärtetem Wasser behandelt 
wird. — Bei Anwendung von hartem Wasser findet gleichzeitig 
eine vorteilhafte Enthärtung statt; diese enthärtete Flüssigkeit 
kann als Kühlflüssigkeit für beliebige Zwecke benutzt werden 
und wird dann anschließend in üblicher Weise rückgekiihlt, wobei 
infolge Verdunstung eine gewisse Konzentrierung eintritt, welche 
für das nachfolgende Auswaschen der Gase günstig ist 4 weitere 
Anspr. B ra u n sc h w e ig isc h e  K o h le n -B e rg w e rk e , Helmstedt. 
(Erfinder: D. G. W . K üh l, Helmstedt.) (D. R. P. 728489 Kl 26d 
Gr. 9„„ vom 13. 8. 1939, ausg. 30. 11. 1942.) ’ ifr. ’

U n u n te rb ro c h e n e  T re n n u n g  von G a sg e m is c h e n  d u rc h  
m e h re re  h in te re in a n d e rg e s c h a l te te  D iffu s io n ss tu fe n . Ver
fahren zur , wobei das zum Druckausgleich dienende Gas (z B 
Dampf) und das zu trennende Gasgemisch zu beiden Seiten einer 
Diffusionswand im Gegenstrom zueinander vorbeigeführt werden 
dad. gek daß der gleiche druckausgleichende Gasstrom (Dampf) 
durch alle hinteremandergeschalteten Diffusionsstufen nachein 
ander im Pilgerschritt und im Gegenstrom zu dem zu trennenden 
Gasgemisch geleitet wird, wobei er durch abwechselnde Aufnahme 
und Abgabe von leichtem Gas durch Diffusion dieses jeweils in 
die folgende bzw. im Sinne des Dampfdurchflusses vorangehende 
Zelle beiordert, indem der Dampf in die dem Rohgaseintritt ent 
femteste Ditfusionszelle der Batterie eingeführt wird wobei der 
Dampf bei seinem Durchgang durch die Batterie jeweils aus dem

1 in  den hinein die Diffusion erfolgt, in
Raum der el« zeln“ 1 inne ' des Weges der diffundierenden Gase 
den Raum der heraus die Diffusion stattfindet, gelangt
folgenden Zelle den Raum der übernächsten voran-
un.d S  in den hinein die Diffusion erfolgt. -  Hierdurch 
gehenden Zell , ^  ^  verhältnismäßig geringe Dampfmenge
wird err^ ht , u leiche druckausgleichende Dampfmenge
r 5 ”»  M  w l,d ,r „ .ü c k g ™ « » .« »  und i„ du,
in jedem v u i „«rwendet wird 5 weitere Anspr. u.
folgend«LK“ ” " W, Berlm-Ch.ilottenburg. (D R P. 728858, 
Ä  m . T “  »  27. 8. » 3 7 , ausg. 4. 12 1942.)

S te t ig e  T r e n n u n g  v o n  G a s g e m is c h e n  in  m e h r e r e n  _ . „ Hlfrrh D iffu s io n . Verfahren zur — m ein druckaus- 
,deichendes Gas, bei dem nach dem Patent 7288581) der d ruck- 

n ,w i,em le  Gasstrom in ununterbrochener Folge im  Pilger- 
schfitt durch sämtliche Räume der Diffusionselemente fließt, dad. 
oek daß das zu trennende Rohgas an dem einen Ende der vom  
druckausgleichenden Gas im Gegenstrom und im Pilgerschritt 
durchflossenen Entmischungsbatterie eingefuhrt wird. -  Dabei 
kann der resultierende Dampfverbrauch i. allg. bei entsprechender 
Betriebsführung mehr oder weniger niedriger gehalten werden, 
als dem eintretenden Rohgasvolumen entspricht. 4 weitere 
Ansnr u Zeichn. R . W u s s o w , Berlin-Charlottenburg. (D. R. P. 
729548. Kl. 12e, Gr. 301, vom 31. 5. 1938, ausg. 18. 12. 1942.) Rr.

12. Klären, Filtrieren, Zentrifugieren
R ein e  O b e r f lä c h e n f i l te r  u n d  U l t r a f i l t e r .  Verfahren zur

Herstellung von — nach Patent 7123432), dad. gek., daß zur Bil
dung von Löchern in einer dünnen Folie Strahlen aus gegenüber 
Elektronen schweren, geladenen Korpuskeln (z. B. Ionen oder 
Protonen) verwendet werden und daß deren Fokussierung vor
zugsweise durch eine elektrische Linse erfolgt. — Als Ionenstrahl- 
quelle kommen insbes. das Gasentladungsrohr des Kaltkathoden- 
strahloszillograplien und das Kanalstrahlrohr in Betracht. 4 weitere 
Anspr. S ie m e n s  & H a lsk e  A .-G . ,  Berlin-Siemensstadt. (Er
finder: M. von A rd en n e, Berlin-Lichterfelde, Dr.-Ing. B. von  
B orries, Berlin-Spandau, und Dr. med. H. R u sk a , Berlin- 
Nikolassee.) (D. R. P. 726710, Kl. 12d, Gr. 28, vom 1. 5. 1938, 
ausg. 19. 10. 1942.) Rr.

U n u n te rb ro c h e n  a r b e i te n d e  F lü s s ig k e i ts s a u g f i l t e r .  Ver
fahren zum Betriebe von —, insbesondere von Trommelzellendreh
filtern mit einer angeschwemmten Hilfsfilterschicht und einem 
allmählich und selbsttätig in die Filterrückstände und die Hilfs
filterschicht eindringenden Abnahmeschaber, dad. gek., daß das 
Ein- und Ausschalten des Vorschubes oder die Regelung der Vor
schubgeschwindigkeit des Schabers in Abhängigkeit von der 
Höhe des nach der Durchlässigkeit der Hilfsfilterschicht sich ein
stellenden Unterdruckes in der Filtratkammer erfolgt. —- D adurch 
werden Verstopfungen und Betriebsstörungen vermieden. 3 weitere 
Anspr. u. Zeichn. D o r r - G e s e l ls c h a f t  m .  b .  H ., Berlin. (Er
finder: J, E. D o esch er , Attleboro, Mass., V. St. A.) (D. R. P. 
726784, Kl. 12d, Gr. 1501, vom 24. 8. 1939, Prior. V. St. A. 29. 8. 
1938, ausg. 21. 17. 1942.) Rr.

13. Trocknen, Darren
T ro c k e n a n la g e  f ü r  p f la n z lic h e  u n d  m in e r a l i s c h e  S to ffe  

m it m e h r e r e n  B e h a n d lu n g s r ä u m e n  nach Patent 686 0283), 
dad. gek., daß die Behandlungsräume aus einer Anzahl Riesel
trommeln bestehen, die mit Hilfe von Schaltvorrichtungen in 
bezug auf die Heizgasströmung und Trockengutführung sowohl 
parallel als auch hintereinandergeschaltet werden können und 
bei letzterer Schaltung an einem gemeinsamen Absaugeventilator 
angeschlossen sind. ■ Die Trommeln können also jede für sich 
als Rieseltrommel betrieben werden und hintereinander angeordnet 
mit dem größeren Ventilator als pneumatische Trocknungsanlage 
arbeiten. Zeichn. B ü t tn e r - W e r k e  A .- G . ,  Krefeld-Uerdingen.

CuyP e r s , Krefeld-Uerdingen.) (D. R. P. 725648, 
Kl. 82a, Gr, 1901, vom 17. 9. 1937, ausg. 26. 9. 1942.) Rr.

17. Formgebung 

7 B n , ^ n u lie r ? r r i c h t u n g  f ü r  fe u e r f lü s s ig e s  S c h m e lz g u t ,
dienenden f eSn?a ^ Carbld' bestehend aus einer als Granulator 
KühlvorriclvT 1 ^  rolnmel, dad. gek.,daß eine zweite als weitere 
fende Tro,n ig T  t ’ fÜT *ich allgetrfeb«ie, langsamer lau- 
mh r e J u L T  “ “ ^ h a l t e t  ist, derart, daß der Granulator 

ß U m  angsgeschwindigkeit läuft, die gleich oder
GranulatormantM Emlau.f8es1ch'vfedigkeit der Schmelze, und der
gehTnsten s tb  T  emzelnen a“ Bolzen frei beweglich auf
besteht die eine oU u PT  ’g überd«kendeu F lä c h e n te i le n  
werden Snannunln  i °r 7  gT llte Form ^ w e is e n . -  Dadurch 
mieden die den MantM ° ^  wechselnden Temperatur ver
zeichn.' Aktien-Gesellschaft für S t r w ' f f ^ - Weitere AnSpf' U'Kr. Köln (Erfinder w  \ i  • . S t l c k s to ^ d u n g e r ,  Knapsack,
727823, KL 12 ¿r 37 vome2 i e3 ieQ 4fÖln'Kl1ettenber8^ R ’ 1‘ ------------------ L . yom 2i, 3 1941 ausg 13 n  1Q4?  ̂ R r
*) Siehe vorstehendes Patent 
2 .Ebenda 13, 42u [1943]i 9  Diese Z tsehr. 15, 70 [1
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19. Chemisch-technische Reaktionen und Verschiedenes
G e w in n u n g  v o n  T r o c k e n s c h a u m  a u s  e in e r  z e r s c h ä u m -  

te n  F lü s s ig k e i t .  Verfahren zur —, dad. gek., daß man den 
Schaum in einem lotrechten Schaum
turm entgegen der Schwerkraft auf
steigen läßt und den von der mit- 
gerisseuen Flüssigkeit durch Abtropfen 
von Flüssigkeit weitgehend befreiten 
Schaum im oberen Teil des Schaum
turmes mit kalter oder warmer strömen
der Luft trocknet. — Das neue Ver
fahren erlaubt, die in verschiedenen 
Sparten der chemischen Industrie auf
tretenden Schäume, die meist als un
erwünschte Störung empfunden wurden, 
wie z. B. bei der Stärkefabrikation, 
in der Zuckerindustrie, bei der Ge
winnung von Futterhefe, bei der Am
moniaksynthese u. dgl., dazu zu be
nutzen, um Trockengut aus den schäu
menden Flüssigkeiten abzuscheiden. 
D r .  W . O s tw a ld ,  D r .  H . E r b r in g ,  

Leipzig, und P .  S i e h r ,  Essen. (D. R. P. 724928, Kl. 12a, Gr.2, 
vom 15. 10. 1937, ausg. 9. 9. 1942.) R r.

V .  A n o r g a n i s c h e  I n d u s t r i e

Ü b e r w a c h u n g  d e r  A r b e i ts w e is e  v o n  k o n t in u ie r l ic h  
a r b e i te n d e n  R e a k t i o n s t ü r m e n  z u r  B r o m g e w in n u n g .  Ver
fahren zur - dad. gek., daß man die vom Aufsatztürmchen 
ablaufende Berieselungslauge durch Glasrohre leitet und durch 
Farbvergleiche den jeweiligen Betriebszustand des Turmes er
mittelt. — Dadurch können frühzeitig die entsprechenden Dampf- 
und Chlormengenregulierungen vorgenommen werden. Weiterer 
Anspr. u. Zeichn. B u r b a c h - K a l iw e r k e  A . -G ., Magdeburg. 
(Erfinder: H. J o h n  und N. N ik o lo f f ,  Teutschenthal.) (D. R. P. 
728222, Kl. 12Í, Gr. 9, vom 11. 5. 1940, ausg. 23. 11. 1942.) Rr.

D u r c h f ü h r u n g  v o n  o h n e  w e s e n t l ic h e  G a s e n tw ic k lu n g  
v e r la u fe n d e n  U m s e tz u n g e n  z w is c h e n  s t r ö m e n d e n  A m a l 
g am en  u n d  L ö s u n g e n .  Verfahren zur — in rinnenförmigen 
Reaktionsgefäßen, die durch Querwände mit Öffnungen am 
Rinnenboden in Kammern unterteilt sind, dad. gek., daß die Höhe 
des Amalgams und der Lösung so eingestellt wird, daß sowohl 
das Amalgam als auch die Lösung ausschließlich durch die Öff
nungen von Kammer zu Kammer gelangen. -— Durch den Einbau 
der Wände wird erreicht, daß die Strömung des Quecksilbers 
wiederholt gebrochen und umgelenkt wird, so daß seine Ober
fläche vielfach erneuert wird und daß von einer Kammer zur 
nächsten nur jeweils die spezifisch schwerere Lösung weiterfließen 
kann, was sich auf die Reaktionsgeschwindigkeit günstig aus
wirkt. 2 weitere Anspr. u. Zeichn. I . G . F a r b e n in d u s t r i e  A . - G ., 
Frankfurt a. M. (Erfinder: Dr. K. W in te r sb e r g e r , Ludwigs
hafen a. Rh.) (D. R. P. 728409, Kl. 12g, Gr. 101, vom 28. 12. 1938, 
ausg. 26. 11. 1942.) Rr.

V I .  G l a s ,  K e r a m i k ,  Z e m e n t ,  B a u s t o f f e

A u fb e re i tu n g  v o n  Z e m e n t r o h g u t  f ü r  e in e n  a n s c h l i e ß e n 
den B r e n n v o r g a n g .  Vorrichtung zur •—, vorzugsweise auf Ver
blaserosten, wobei das Rohmehl, bevor es zum Verblaserost ge
langt, mit Zusätzen, z. B. Brennstoff, Wasser und gegebenenfalls 
Rückgut, zu einem lockeren Schüttgut gemischt und dann ab
gesiebt wird, gek. durch die Anwendung eines einer Mischvorrich- 
tung nachgeschalteten K la s s ie r r o s te s ,  z. B. eines Scheiben
walzenrostes, auf dem dem Gut eine unregelmäßige, auf und ab 
steigende, hin und her gehende, wälzende Bewegung erteilt wird, 
so daß außer der Absiebung eine abrundende Formung und leichte 
Verfestigung der Streusel Eintritt. 2 weitere Anspr. u. Zeichn. 
F r ie d .  K r u p p  G r u s o n w e r k  A k t . - G e s . ,  Magdeburg-Buckau. 
(Erfinder: Dr. G. R u p p e r t , Magdeburg-Hopfengarten.) (D. R. P. 
706283, Kl. 80c, Gr. 1760, vom 3. 12. 1937, ausg. 22. 5. 1941.) Rr.

A u f b e r e i tu n g  v o n  Z e m e n t r o h g u t  f ü r  e in e n  a n s c h l i e ß e n 
d en  B r e n n v o r g a n g .  Vorrichtung zur —, vorzugsweise auf Ver
blaserosten, wobei das Rohmehl, bevor es zum Verblaserost ge
langt, mit Zusätzen, z. B. Brennstoff, Wasser und gegebenenfalls 
Rückgut, zu einem lockeren Schüttgut gemischt und dann ab
gesiebt wird, nach Patent 7062834) mit einem der Mischvorricli- 
tung nachgeschalteten Klassierrost, dad. gek., daß oberhalb des 
Klassierrostes auf das über diesen wandernde Gut einwirkende 
Z e r k le in e r u n g sW e r k z e u g e , wie auf und ab bewegbare, hin 
und her pendelnde Platten oder Stäbe oder umlaufende, mit 
Schlagarmen oder -platten besetzte Wellen, angeordnet sind. -  
Dadurch werden größere Streusel zerkleinert und eine Zusammen
ballung der Streusel zu größeren Gutklumpen verhütet. 7 weitere 
Anspr. u. Zeichn. F r i e d .  K r u p p  G r u s o n w e r k  A .- G . ,  Magdeburg- 
Buckau. (Erfinder: O. S p e r n a u , Magdeburg.) (D. R. P. 725783, 
K l. 80c, Gr. 1760, vom 5. 2. 1938, ausg. 30. 9. 1942.)_________ Rr.

4) Siehe vorstehendes P a te n t.

X V I I I .  b )  C e l l u l o s e v e r b i n d u n g e n ,  K u n s t f a s e r n

Gereifte A lkalicellu lose. Verfahren zur Herstellung —, 
bei dem die auf einem endlosen bewegten Transportbande liegende 
Cellulose in Bahnform durch einen waagerechten, rinnenartigen 
Laugenbehälter, danach durch Entwässerungspressen und durch 
den Reiferaum geführt wird, dad. gek., daß die vorzugsweise über 
ihre ganze Breite hin in etwa der Bahnstärke entsprechenden Ab
ständen mit Stichlöchern versehene Cellulosebahn kurz vor bzw. 
beim Eintritt in den Laugenbehälter evakuiert oder unter solchem 
Druck gepreßt wird, daß der Luftinhalt aus ihr entfernt wird und 
daß die Cellulosebahn nach dem Abpressen und vor dem Eintritt 
in den Reiferaum in ganz dichten, etwa der Bahnstärke ent
sprechenden Abständen durchstochen wird. — Die völlige Durcli- 
tränkung der Bahn erfolgt daher außerordentlich schnell und vor 
allem gleichmäßig. 4 weitere Anspr. u. Zeichn. F. K ienzle,
Dresden, und M aschinenfabrik Friedrich Haas K o m m .-G es., 
Remscheid-Lennep. (D. R. P. 714729, Kl. 12o, Gr. 6, vom
з. 12. 1936, ausg. 31. 10. 1942.) Rr.

G leichzeitige R ückgew innung von A m m oniak  und
W ärm e aus gebrauchtem  K upferk unstseide-F ällw asser.
Abänderung des Verfahrens zur — nach Patent 718 3645), dad. 
gek., daß das bei der Gegenstrombehandlung gebildete Dampf- 
Ammoniak-Gemisch mittels eines durch Dampf angetriebenen
Verdichters, vorzugsweise eines Turboverdichters mit Antrieb 
durch Dampfturbine, auf einen höheren Druck verdichtet wird, 
während der entspannte Antriebsdampf des Verdichters dem bei 
der Umformung des ammoniakreichen Dampfes entstandenen 
ammoniakarmen Dampf von vermindertem Druck beigemischt 
wird. — Dadurch entfällt die Notwendigkeit, das zu entgasende 
Fällwasser vor Eintritt in den Gegenstromapparat auf eine höhere 
Temperatur zu erwärmen. Für die Wiederverwendung steht außer
dem ein wärmeres Wasser zur Verfügung als bei dem Verfahren 
gemäß dem genannten Patent. Zeichn. I. G. Farbenindustrie  
A .-G ., Frankfurt a. M. (Erfinder: Dipl.-Ing. Dr.-Ing. A. H a l t 
m eier , Bergisch Gladbach.) (D. R. P. 727 242, Kl. 29b, Gr. 304, 
vom 29. 6. 1939, ausg. 29. 10. 1942.) Rr.

M aschine zur H erstellung  künstlicher Fäden, dad. gek., 
daß die oberhalb der Spinnbäder vorgesehenen, insbes. die dem 
Fadenabzug dienenden Teile frei hängend bzw. frei tragend an 
Längs- und Querträgern angeordnet sind, die außerhalb der ge
samten Spinneinrichtung an dem diese umschließenden Trag
gerüst abgestützt sind. — Daraus ergibt sich die Möglichkeit einer 
besseren Raumausnutzung, da raumbeanspruchende Maschinen
teile usw. wegfallen, die Unterbringung von mehr Spinnstellen 
als bisher sowie die Möglichkeit, vom Innern her an die Spinn
töpfe zu gelangen, was bisher nicht möglich war. Zeichn. Carl 
H am ei A .-G ., Siegmar-Schönau. (Erfinder: E H a m ei, Siegmar- 
Schönau.) (D. R P. 727290, Kl. 29a, Gr. 601), vom 10. 1. 1940, 
ausg. 30. 10. 1942.) Rr.

X I X .  B r e n n s t o f f e ,  T e e r d e s t i l l a t i o n ,  B e l e u c h t u n g ,  H e i z u n g

Schw elen  von backenden und blähenden S teinkohlen .
Verfahren zum — in einem Schachtofen mittels eines im Gegen
strom zum Schweigut geführten Spülgasstromes, dad. gek., daß 
die Spiilgasmenge durch Zuführung weiterer, zweckmäßig vor
gewärmter vSpülgase in bzw. unterhalb derjenigen Zone des Schwei
ofens vergrößert wird, in welcher eine Temperatursteigerung durch 
den exothermen Verlauf des Schweivorganges eintritt. — Auf 
diese Weise läßt sich der angestrebte Temperaturausgleich leicht 
erreichen. 3 weitere Anspr. u. Zeichn. K. B ergfeld , Berlin- 
Halensee. (D. R. P. 726003, Kl. 10a, Gr. 2401, vom 25. 11. 1938, 
ausg. 5. 10. 1942.) Rr.

E xtrahierende S ch w elu ng. Verfahren zur — mittels 
heißer inerter Gase und mittels bei der Destillation von Teeren, 
Pechen, Teer- oder Erdölen anfallender heißer Dämpfe, dad. gek., 
daß die Dämpfe und Gase g e tr e n n t  v o n e in a n d e r  in die Schwei
apparatur eingeführt werden, und zwar so, daß das ausgeschwelte 
Gut zunächst mit den heißen Dämpfen und erst dann mit den 
heißen Gasen in Berührung kommt. — Dadurch wird ein voll
kommen entschwelter und öldämpfefreier Koks erzielt und zum 
anderen eine Crackung der Dämpfe vermieden. Weiterer Anspr.
и. Zeichn. K ohlenveredlung und Schw eiw erke A .-G ., Berlin. 
(Erfinder: E. H a sen b erg  f, Radegast über Köthen, Anh.) (D. R. P. 
726004, Kl. 10a, Gr. 2401, vom 27.10.1938, ausg. 5.10.1942.) Rr.

R affination von K oh lenw asserstoffölen . Verfahren zur 
durch Behandlung mit aliphatischen oder cyclischen Aminen, vor
zugsweise Pyridinhomologen oder diese enthaltenden Lösungs
mittelgemischen, dad. gek., daß die Raffination in Gegenwart 
einer wäßrigen alkalischen Lösung vorgenommen wird, wobei die 
Behandlung mit Gemischen von Methylaminen und Ammoniak 
ausgenommen wird. Hierdurch wird eine wesentliche Beschleuni
gung der Phasentrennung und gleichzeitig eine erheblich höhere 
Raffinatausbeute erzielt. 2 weitere Anspr. E d eleanu -G esell- 
schaft m . b. H ., Berlin-Schöneberg. (Erfinder: J. W. W eir, 
Los Angeles, Kalif., V. St. A.) (D. R. P. 727453, Kl. 23b, Gr. 201, 
Vom 6. 6. 1937, Prior. V. St. A. 8. 6. 1936, ausg. 10. 11. 1942.) Rr.

‘) Diese Ztscbr. 16, 36 [1943].
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Leipziger Vortragsveranstaltung
d e s V e r e  in s  D e u t s c h e r  C h e m i k e r  im NSBDT

am 26. Juni 1943
Z o o - G a s t s t ä t t e n ,  W e i ß e r  S a a l

10 Uhr pünktlich:
Eröffnung ilurch den Vorsitzenden des VDCh, Direktor Dr. Ram- 

s t e t te r ,  Westercgeln, und Begrüßung durch den NSBD1- 
Kreisfachwalter Chemie Dr. S p rin g er , Leipzig.

Prof. Dr. R . S c h w a rz , Königsberg: Über die Verwandtschalt von 
Silicium - und Kohlenstoff-Chemie.

Prof. Dr. C. F . F r e ih e r r  von W eiz säc k e r, S traßburg : Vie trage  
der Unendlichkeit der H'clt als Beispiel fü r symbolisches Denken.

Gemeinsames Mittagessen in den Zoo-G aststätten.

15.15 Uhr pünktlich:
Dir. Dr. P h . S ie d le r , Frankfurt a. M.-Griesheim: Über Flotation.
Prof. Dr. H . L e ttré ,  Göttingen: Über Mitosegifte.

Teilnehmerkarte nur einschl. «les Mittagessens (50 g Fleisch, 25 g Nährmittel)
Mitglieder..........................  0,50 RM
N iehtm itglieder..............  11,— RM
Studen ten   2,50 RM

erhältlich in der TngiiiigKireschiUtwstello am 25. Jun i, 11—19 Uhr, im  Hotel Astoria, 
am 26. Juni von 9 Uhr an in den Zoo-Gaststätten am Eingang zum Vortragssaal.

GEPLANTES UND BESCHLOSSENES
E rr ic h tu n g  e in e r  A rb e its g e m e in sc h a f t  W olle wurde im 

Zusammenhang mit der Auflösung der Rcichsstelle für Wolle und 
andere Tierhaare angeordnet. Sie soll, zusammen mit der Reichs
stelle für Textilwirtschaft, auf dem Gebiete der Forschung und 
Erzeugung von Wolle und anderen Tierhaaren selbstverantwortlich 
planend und ordnend wirken und die Grundlage bilden für engste 
Zusammenarbeit der dem Reichsnährstand angeschlossentn 
Züchterverbände und der Reichswollverwertung G. m. b. H. mit 
den auf dem Tierhaarsektor tätigen Organisationen. (4005)

Z u r F ö rd e ru n g  d e r  e u ro p ä is c h e n  Z u s a m m e n a rb e it  au f 
d e m  G eb ie t d e r  C h em ie  gründete die I. G. Farbenindustrie 
A.-G. mit einigen italienischen Industriezellen die „Siprozolfi“ 
(Soc. per Incremento Produzione Zolfi), die die Schwefel-Erzeugung 
mit Hilfe eines besonderen Verfahrens steigern soll. (4137)

Z u r G e m e in sc h a f ts fo rs c h u n g  d e r  p h a rm a z e u t is c h e n  
In d u s tr ie  in  G ro ß b r i ta n n ie n  wurde Ende 1941 die Therapeutic 
Research Comp. (TRC) gegründet, u. zw. durch eine Reihe briti
scher Drogen-Konzerne wie Boots, Brithish Drug Houses, Glaxo 
Laboratories usw. Der TRC-Pool hat auch mit verschiedenen 
amerikanischen Firmen Verträge geschlossen über den Austausch 
aller Forschungsergebnisse und Fortschritte und plant engste 
Zusammenarbeit mit Universitätslaboratorien. Ein Produkt der 
TRC ist die Entdeckung des Penicilin, an der vorher an 5 Stellen 
gearbeitet wurde. Wird durch die Gemeinschaftsforschung eine 
Droge neu entdeckt, so soll sie nicht nur von einer, aber höchstens 
von drei Firmen hergestellt und den anderen Mitgliedern zu 
gleichen Bedingungen geliefert werden. Die Gewinne aus den 
neuen Produkten sollen dem Forschungspool der TRC zufließen. 
Im Dezember 1942 wurde als Tochtergesellschaft der TRC die 
Anglo Iranian Pharmaceutical Comp, gegründet. (4(JU7)

In  d e r  e n g lisc h en  Z e m e n t in d u s tr ie  wurde die Association 
of Mauufacturers of Cernent Waterproofers and Allicd Products 
gegründet zum Schutz und zur Förderung der gemeinsamen 
Interessen in der Herstellung wasserdichten Materials und ähnlicher 
Baustoffe. (4(U())

Z u r E rfo rs c h u n g  von  E rn ä h r u n g s f r a g e n  in  F r a n k r e ic h  
wurde ein Institut gegründet, das die Methoden der Nahrungs
mittelindustrie und die Ausbildung des Personals verbessern sowie 
wissenschaftliche Untersuchungen aufnehmen soll. (4012)

E ine  G e se llsch a ft fü r  E is e n b e to n  in  F r a n k re ic h  die 
Soc Auxiliaire pour la Construction en Béton armé, wurde zur 
Ausführung von Eisenbetonarbeiten für schwerindustrielle Unter- 
' ' 'gründet *̂  1 aUCh ^  Durchführung von l'orschungsaufgaben

Z u r E rw e ite ru n g  d e r  f ra n z ö s is c h e n  P a p ie re rz e u g u n ö
soll eine Kommission der Papierindustrie gegründet werden 
de ren Arbeiten sich aber nicht nur auf das Cellulose-Gebiet sondern 
auch auf neue textile Rohstoffe, Farben und Lacke usw. erstrecken 
werden. Anregungen zur Leistungssteigerung werden von dieser 
Kommission angenommen.

D ie in d u s tr ie l le  G e w in n u n g  von  Jo d  a u s  M e e ra lg en  in
Frankreich nach drei neuen Verfahren soll nach Abschluß erfolir 
rucher Versuche vom Comité d’Organisation des Industries Clii 
nuques auf Anregung der Abteilung für chemische Industrie im 
Produktionsministerium in bereits bestehenden Werken vorbereitet 
werden.

t  a Zt UT Eo ZeUg,Ung V° "  Zellglas in B ra s i lie n  wird v o rd er  
richtet 1 Matarazzo in Sao Paulo eine Fabrik er-

(4023
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, Tvnen davon 270 fü r H olzkohle, 170 für mineral. Kohle.
Um ^liese Zahlen einzuscliränken, g rü n d e te  m an  eine neue Korn- 

inn u n te r der u n m itte lb a ren  K o n tro lle  des Erzeugungs
mission u n t G ruppen  aufstellte, worin die
S '^ t lR r T e V te s te n  A pparate  zusam m en g efaß t sind. Als „Ab- 
H ersteller d ^  G ruppen w urden  29 Hersteller eingesetzt,
15 för Holzgas- und 14 für Kohlengasgeneratoren. Die Abteilungs
leiter-Unternehmen sollen die Entwicklung eines Einheitstypus 
sowohl als Holz- als auch als Kohlengasgenerator fordern. In 
einigen Monaten soll die Zahl der Typen von Holzgasgeneratoren 
auf 10 von Kohlengasgeneratoren auf 9 eingeschränkt werden. 
Fine Ausstellung in Bordeaux im September zeigte eine Gesamt
plan* der Gasgeneratorenindustrie, bei der auch alle Firmen der 
Industrie für Holzkohlegewiunuug und -destillation und für Ver- 
arbeitung von Nebenerzeugnissen vertreten waren. U. a. wurden 
dort auch landwirtschaftliche Traktoren und feste Motoren mit 
Gasantrieb sowie Heiz- und Küchenanlagen gezeigt, die mit 
Holzkohle und Holz beheizt werden, wobei das Generatorprinzip
angewandt wurde. 1 • D (535?

Die N ordischen Papier- und Z ellstoffw erke in  R eval,
die von den Bolschew isten 1941 z ers tö rt wurden, werden wieder 
aufgebaut. Die frühere K a p az itä t be tru g  rd. 70000 t  Sulfitzellstoff.
15 -29  % davon sollen wieder erzeugt werden. Ein Zellstoff kodier 
wurde bereits wieder in Betrieb genom m en. Das ebenfalls zerstörte 
Sulfatzellstoffw erk in Kelira wird auch wieder aufgebaut. (5015)

1 Vgl. diese Ztschr. 14, 29, 88, 108, 153, 2G1, 358 [1941].

PERSONAL-LWDJHOCHSCHULNACHRICHTEN

Gefallen: stud. cliem. A. E b erh a rd , Frankfurt a. M., als 
Leutnant und Batl.-Adjutant in einem Gren.-Regt. am 24. Januar 
im Alter von 22 Jahren im Osten. — Dipl.-Chem. L. G roß, Berlin, 
Chemiker der Rheinmetall-Borsig A.-G., vor kurzem im 33. Lebens
jahr. — Dipl.-Chem. E. P u sch n ig , Universität Wien, als Unter
offizier und Inhaber des Verdienstkreuzes II. Kl. mit Schwertern, 
am 11. Februar im Alter von 26 Jahren im Osten.

Jubiläen: Dir. Dr. phil. Ph. S ie d le r , I. G. Farbeniudustrie 
A.-G., Frankfurt a. M.-Griesheim, Gaufachwalter Chemie b. Gau
amt f. Technik Gau Hessen-Nassau, langjähriger Vorsitzender des 
Bezirksverbandes Frankfurt a. M. des VDCh — jetzt Bezirks
verband Gau Hessen - Nassau — feierte am 15. Juni sein 
40jähriges Dienstjubiläum. Dem J ubilar wurde eine Glück- 
wunschadresse des VDCh überreicht.

G eburtstage: Dr. Th. D ö r in g , einer. Prof. und ehemaliger 
Direktor des Instituts für angewandte Chemie an der Berg
akademie Freiberg (Sachsen), feierte am 11. Juni seinen 70. Ge
burtstag.

G estorben: Dr. P. K o lb , Oberau (Sachsen), Chemiker bei 
Rütgerswerke A.-G., Rauxel, Mitglied des VDCh seit 1934, am
21. Mai im Alter von 61 Jahren. — Dr.-Ing. F. S c h e llin g , 
Chemiker der Gold- und Silberscheideanstalt, Frankfurt a. M., 
Mitglied des VDCh seit 1933, am 9. April im 51. Lebensjahr. —
o. Prof. Dr.-Ing. A. W. S c h m id t , Voistand des Instituts für 
chemische Technologie und des Versuchslaboratoriums für 
Mineralöle an der T. H. München, 1935—1938 Rektor der T. H., 
am 11. Juni im 53. Lebensjahr. — Dr. techn. e. h. G. U lr ich , 
emer. o. ö. Prof. für chemische Technologie der T. H. Brünn, 
1908 1936 Vorstand des hauptsächlich der Textilchemie ge-
widmeten Instituts für Chemische Technologie und Ehren
mitglied des Internationalen Vereins der Chemiker-Koloristen, 
Mitglied des VDCh seit 1939, am 13. Mai im 80. Lebensjahr. -  

j  ,lat ' Br. rer. pol. h. c. R. Z o e p p r itz , Mergelstetten 
a. d Brenz, Krs. Heidenheim, Mitglied des VDCh am 27. No
vember 1942 im Alter von 63 Jahren.

DECKEMA-NACHRICHTEN_____________________
an “ j f  Verwendung anderer W erkstoffe a ls F ilterm ittel 
an Stelle von B aum w olle w ird in der 4. Folge 1943 des „Dechema-
(diendenl 4 USe . <U‘m Gebietc der Werkstoffe für das
HcW  F n L  pP/ rf ê eS?  • b?handelt- I» kürzester übcrsiclit- 
d k  bisheiTnT p S emer planvollen Gemeinschaftsarbeit
von ¿ ü te r tü  l rrums b ew ah rten  Möglichkeiten erfaßt, an Stelle 
\ on i llte rtu ch ern  aus Baumwolle Filtermittel aus anderen Werk-

Frankfurta 7  p . ̂ P f^ e w e s e n  K  V’ Arbeitskreis im NSBDT, i  ranklurt a. M., Bismarckallee 25, Dechema-Haus.
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