
DI E C H E M I S C H E  T E C H N I K
( D i e  C h e m i s c h e  F a b r i k ,  N e u e  F o l g e )  1 6 .  J a h r g a n g , N r .  1 5 ,  S e i t e n  1 4 1 — 1 5 2 ,  3 1 .  J u l i  1 9 4 3

V E R E I N I G T  M I T  C H E M I S C H E  A P P A R A T U R

Chemische Widerstandsfähigkeit von Textilien1)
V o n  D r .  E R I C H  R A B A L D ,  M a n n h e i m - W a l d h o f .

Te x ti l ie n  h a b e n , g em essen  a n  ih re m  so n s tig e n  V e rb ra u c h  im  
p r a k t i s c h e n  L eb e n , a ls  W e rk s to f fe  d e r  c h e m isc h e n  I n 

d u s t r ie  n u r  e in  v e rh ä ltn is m ä ß ig  b e s c h rä n k te s  A n w en d u n g s
g e b ie t.  G le ic h w o h l s in d  sie  f ü r  v ie le  A rb e itsp ro z e sse  v o n  g a n z  
e rh e b lic h e r  B e d e u tu n g  u n d  b e s t im m e n  in  e in e r  R e ih e  v o n  
F ä l le n  d ie  W ir ts c h a f t l ic h k e it .  D a s  H a u p tg e b ie t  f ü r  d ie  A n 
w e n d u n g  v o n  T e x t i l ie n  is t  d ie  F i l t r a t i o n ,  d a n n  fo lg t ih re  
V e rw e n d u n g  b e im  S i e b e n  u n d  b e i  E n ts ta u b u n g s a n la g e n ,  f ü r  
I s o l a t i o n s z w e c k e ,  D i c h t u n g e n  bzw . D ic h tu n g s sc h n ü re , 
fü r  S ä c k e ,  f ü r  S e i l e ,  T r e i b r i e m e n ,  M e m b r a n e n ,  K a t a 
l y s a t o r e n  (z. B . P la tin -G e w e b e  f ü r  d ie  A m m o n ia k -O x y d a tio n )  
u n d  e n d lic h  a u c h  f ü r  S c h u t z k l e i d u n g  (z. B . A sb e s ta n z ü g e ) . 
N a c h  d e n  v e rw e n d e te n  W e rk s to f fe n  la s se n  s ic h  d ie  T e x ti l ie n  
u n te r te i le n  in  so lc h e  a u s  a n o rg a n isc h e m  M a te r ia l  (M etalle, 
A sb es t, G las) u n d  so lch e  a u s  o rg a n is c h e m  M a te r ia l  (W olle, 
B au m w o lle , S e id e , H a a re ,  L e in en , J u te ,  R a m ie , P a p ie rg a rn , 
H a n f ,  n i t r i e r te  B au m w o lle , K u n s ts e id e , Z ellw o lle , P eC e-F ase r).

M an  u n te r s c h e id e t  je  n a c h  d e r  W e b a r t  in  d e r  H a u p t 
s a c h e  N esse l, K ö p e r  (E in fa c h k ö p e r , K re u z k ö p e r , D o p p e l
k ö p e r , F e d e rk ö p e r) , S t r a m in ,  T a f t ,  G aze , L o d en , S e g e ltu c h , 
F is c h g ra t ,  C a lm u c , M o lto n , B a rc h e n t,  B ieb e r, T resse , F i lz  
u sw . D ie  W e b a r t  u n d  d a s  V e rh a l te n  g e g e n ü b e r  d e n  z u  f i l 
t r ie r e n d e n  o d e r  z u  s ie b e n d e n  S to ffe n  b e s t im m e n  d ie  D u rc h 
lä s s ig k e it  d e r  G ew eb e . B e im  G e b ra u c h  v e re n g e n  s ic h  d ie  P o re n  
d u r c h  z u rü c k g e h a l te n e  T e ilch e n , a u ß e rd e m  t r i t t  b e i  d e n  
m e is te n  o rg a n is c h e n  F i l te rw e rk s to f fe n  e in e  m e h r  o d e r  m in d e r  
s ta r k e  Q u e llu n g  au f, d ie  d e n  D u rc h g a n g  h e m m t. D a z u  k o m m t 
b e i  d e n  o rg a n is c h e n  G ew eb en  n o c h  e in  n a m e n t l ic h  d u rc h  h e iß e  
F i l te r m e d ie n  v e r a n la ß te s  E in s c h ru m p fe n  ( „ K ru m p fu n g “ ). 
D ie se s  i s t  b e so n d e rs  zu  b e a c h te n  b e im  E in s p a n n e n  in  d ie  
R a h m e n  v o n  F il te rp re s s e n , d a m i t  R e iß e n  v e rm ie d e n  w ird . 
M an  v e rw e n d e t  d e sh a lb  in  b e so n d e re n  F ä l le n  „ g e k ru m p f te s  
G e w e b e “ , d . h . so lch es , d a s  d u r c h  g e e ig n e te  V o rb e h a n d lu n g  
sc h o n  so  w e it  e in g e s c h ru m p f t  is t ,  d a ß  p r a k t i s c h  k e in e  S c h ru m p 
fu n g  m e h r  a u f  t r i t t .  D ie  T e x t i l ie n  g e h ö re n  in  d e r  H a u p ts a c h e  
zu  d e n  e n g m a sc h ig e n  F i l te r n  bzw . S ie b en , d e re n  E in z e l 
ö f fn u n g e n  k le in e r  a ls  1 m m 2 s in d .

A u f d ie  c h e m isc h e  W id e rs ta n d s fä h ig k e it  v o n  M e t a l l - ,  
A s b e s t - ,  G l a s - la) u n d  G u m m i g e w e b e  b r a u c h t  h ie r  n ic h t  
n ä h e r  e in g e g a n g e n  z u  w e rd en , d a  s ie  i. a llg . b e k a n n t  is t .  B ei 
d e n  G la sg e w eb e n  i s t  n u r  n o c h  d a r a u f  h in zu w e ise n , d a ß  m a n  
h e u te  in  d e r  L a g e  is t ,  w e ich e , m e c h a n is c h  w id e rs ta n d s fä h ig e  
G ew ebe  h e rz u s te lle n ,  d a ß  je d o c h  b e im  E in le g e n  d e r  G la s 
tü c h e r  s t e t s  m i t  e in e m  g e w issen  A b rie b  z u  re c h n e n  is t ,  so  d a ß  
d a s  e rs te  F i l t r a t  im m e r  e in e  gew isse  M enge  G la s f l i t te rc h e n  
e n th ä l t .

D ie  T ex tilie n  a u s  o rg a n is c h e m  M a te r ia l  k ö n n e n  e in g e te i lt  
w e rd en  in  G ew ebe  a u s  P f la n z e n fa s e rn  ( B a u m w o l l e ,  L e i n e n ,  
H a n f ,  J u t e ,  R a m i e ,  C o c o s f a s e r  u sw .), T ie r f a s e rn  ( W o l l e ,  
N a t u r s e i d e ,  v e rsc h ie d e n e  H a a r s o r t e n )  u n d  s y n th e t is c h e  
F a s e rn  ( K u n s t s e i d e ,  Z e l l w o l l e ,  P e C e - F a s e r ) ; d a z u  k o m m e n  
n o c h  G ew eb e  a u s  P a p i e r g a r n  so w ie  c h e m isc h  b e h a n d e lte  
T e x t i l ie n  (z. B . n i t r i e r te  B a u m w o lltü c h e r) ;  es w e rd e n  n a tü r l ic h  
a u c h  M isch g ew eb e , w ie  z. B . so lc h e  a u s  B a u m w o lle  u n d  Z e ll
w o lle , v e rw e n d e t .

I n  d e n  m e is te n  F ä l le n  g re if t  h e iß e s  F i l te r g u t  e rh e b lic h  
s t ä r k e r  a n  a ls  k a lte s ,  so  d a ß  m a n  h ö h e re  T e m p e r a tu r e n  m ö g 
l ic h s t  v e rm e id e n  soll.

*) U n ter B enutzung des A bschnittes „T ex tilien“ im  3. B and des H andbuches der Ohem.
techn. A pparate  von A. J . Kieser (J . Springer, Berlin 1941).

*a)S. dazu auch  J .  H . Thomas. Glass Ind. 1987, 201, 211.

Z w isc h en  d e n  p f la n z lic h e n  u n d  tie r is c h e n  F a s e rn  b e s te h t  
in  d e r  c h e m isc h e n  B e s tä n d ig k e it  e in  b e m e rk e n s w e r te r  D u a 
lism u s . W ä h re n d  B a u m w o lle  b e so n d e rs  e m p fin d lic h  geg en  
S ä u re n  u n d  v e rg le ic h sw e ise  b e s tä n d ig  g eg en  A lk a li  is t ,  lie g t 
b e i  W o lle  u n d  S e id e  d e r  F a l l  g e ra d e  u m g e k e h r t.

B e i d e r  B a u m w o l l e  i s t  f ü r  e in e n  g ro ß e n  T e m p e r a tu r -  u n d  
K o n z e n tra tio n s b e re ic h  b e i d e r  E in w irk u n g  v o n  s a u re n  S u b s ta n 
z en  d ie  W a s s e rs to f f - Io n e n k o n z e n tra t io n  d e r  d e n  A n g riff  b e w ir 
k e n d e  F a k to r ,  d a  e r  d ie  B ild u n g  v o n  H y d x o ce llu lo se  b zw . O x y - 
ce llu lo se  v e r a n la ß t .  S o  g r e if t  m i t  K o c h s a lz  v e r s e tz te  S a lz sä u re  
B au m w o lle ’w en ig er s t a r k  a n  a ls  e in e  S ä u re  g le ic h e r  K o n z e n tr a t io n  
o h n e  d ie sen  Z u s a tz .  V o n  P i l k i n g t o n 2) is t  g e fu n d e n  w o rd e n , d a ß  
e in e Z u g a b e  v o n  N a t r iu m s u l f a t  zu  o rg a n is c h e n  S ä u re n  d e re n  A n 
g riff  z u rü c k d rä n g t .  A ls M a ß  d e s  A n g riffs  w u rd e  d ie  re d u z ie re n d e  
W irk u n g  d e r  A b b a u p ro d u k te  a u f  a lk a l is c h e  K u p fe r-L ö su n g  
g e n o m m e n  (je g rö ß e r  d e r  K u p fe r -W e r t ,  d e s to  g rö ß e r  d e r  A n g riff)

Säure Konzentration Versuchsbed ingungen Kupfer-Zahl*)

5 g auf 100 cm 8

gleiche K onzentration -f- 
1,6 g N a2S 0 4 +  10HaO 
gleiche K onzentration -f 
20 g NajSO, +  10H2O 

5 g auf 100 cm 3 
gleiche K onzentration +  
20 g N a2S 04 +  10HaO

Lösung auf Faser einge
trocknet und dann Faser 

m it D am pf behandelt 
desgleichen

desgleichen

desgleichen
desgleichen

4,8

2,82

ganz geringe 
Einwirkung 

2,63 
ganz geringe 
Einwirkung

Citronensäure. . . .  
C itronensäure. . . .

*) Baumwolle ohne Behandlung m it Säuren h a t auch eine geringe Kupfer-Zahl.

Ä h n lic h  l ie g t  d ie  S a c h e , w e n n  d ie  Z u g fe s tig k e it  n a c h  B e
h a n d lu n g  m i t  S ä u re n  u n te r s u c h t  w ird .

Reagens

W a ss e r ....................................................................
2%ige O x a ls ä u re .................................................
2%ige Oxalsäure +  20% N a2S 04 -f 10HaO .

Zugfestigkeit nach Kochen 
am  Rückfluß kühler

11,06
6,71
9,84

I n  d e r  K ä l te  h a b e n  o rg a n is c h e  S ä u re n  v ie l  w en ig er E in 
f lu ß  a u f  B a u m w o lle  a ls  M in e ra lsä u re n . I n  d e r  H i tz e  s in d  d ie  
S ä u re n  a g g re ss iv e r, w ie  fo lg en d e  Z a h le n  v o n  S t e i n 3) z e ig en :

Perm anganat-Z ahl nach
Säure Kaufmann nach 76 Tagen bei

Zimmertem peratu r

4,5%ige HCl . . . . 91
7,8%ige H 2S 0 4 .. 56
Ohne S ä u r e ......... 26

Säure

Perm angauat-Zabl 
( =  cm 8 D/10 KMn 0 4-Lsg„ die verbraucht 
werden, wenn m an nach einstiindigem 
Kochen und  Erkaltenlassen die Hydro- 
cellulose nach  Kauffmann bestim m t

Säuren stehen i  l,5% ige Salzsäure ....................  273
in  äquivalen- I 2,0% ige S chw efelsäu re   175

tem  V erhältnis j 2,0% ige Phosphorsäure .........  59
t  2,6%ige Salpetersäure ...........  261

8,6 g C itronensäure auf 100 cm 8 W asser .......  47
100 g C itronensäure auf 100 cm 8 W asser ..........  127

10 g W einsäure auf 100 cm 8 W asser ................  54
10 g W einsäure +  0,7 g HCl auf 100 cm 8 W asser 195
10 g W einsäure +  0,4 g  HCl auf 100 cm 8 W asser 150

D iese  Z a h le n  s in d  s e h r  h o c h , w e n n  m a n  b e d e n k t ,  d a ß  d ie  
P e rm a n g a n a t-Z a l i l  f ü r  B a u m w o ll tü c h e r ,  d ie  7 M o n a te  z u m  
A b f il tr ie re n  v o n  C a lc iu m s u lfa t  b e i  d e r  H e r s te l lu n g  v o n  A lu - 
m in iu m fo rm ia t  a u s  A lu m in iu m s u lf a t  +  C a lc iu m c a rb o n a t  +  
A m e is e n s ä u re  v e rw e n d e t  w u rd e n , n u r  12 b e tr u g .  N a c h  Alliot4) 
i s t  d ie  H ö c h s tg re n z e ,  b is  zu  d e r  k a l t e  S c h w e fe lsä u re  n ic h t  m e rk 
lic h  a b b a u t ,  3— 8 % .
8) J .  Soo. D yers Colourists 31, 149 [1915].
8) Chem. A ppara tu r 13, 55, 81 [1926]; 15, 242, 280 [1928].
*) J. Soo. chem. Ind ., Ohem. & Ind . 39 T, 261 [1920].
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K o n z . S c h w e fe lsä u re  v e rw a n d e lt  B au m w o lle  in  e in e  
g a lle r ta r tig e  M asse. H e iß e , s ta r k e  S a lp e te rs ä u re  z e rs tö r t  
B au m w o lle  g le ich fa lls . K o n z . S a lz sä u re  v e rh ä l t  s ic h  äh n lich  
w ie  S ch w efe lsäu re . M isc h sä u ren  u n d  sa lp e tr ig e  S ä u re  n i tr ie re n  
b e k a n n t l ic h  B au m w o lle . D ie  g e b ild e te  N itro ce llu lo se  is t  gegen  
S ä u re n  w e se n tlic h  b e s tä n d ig e r , w e n n  a u c h  ih re  m ec h an isc h e  
F e s t ig k e it  zu  w ü n sc h e n  ü b rig  lä ß t .  F ü r  d ie  H e rs te l lu n g  v o n  
F i l te r tü c h e m , d ie  se lb s t 6 0 % ig e r  S ch w efe lsäu re  b e i 100° 
w id e rs te h e n , sc h lag e n  H a r n l in  u . T u r n e r s) fo lg en d en  W eg  v o r: 
D ose in  A lu m in iu m -R a h m e n  g e sp a n n te  B a u m w o lltü c h e r  w e rd en  
f ü r  1 h  in  k a l te  8 0 — 8 5 % ig e  S a lp e te rs ä u re  u n d  d a n n  f ü r  20 m in  
in  9 3 % ig e  S c h w e fe lsä u re  g e ta u c h t .  N a c h  so rg fä ltig em  A u s
w a sc h en  k ö n n e n  d ie  so p rä p a r ie r te n  T ü c h e r  g e tro c k n e t  w e rd en  
u n d  s in d  d a n n  g e b ra u c h sfe r tig . E s  m u ß  b e m e rk t  w erd en , d a ß  
E ise n -S a lz e  d iese  F i l te r  ze rs tö ren .

A us w a h rsc h e in lic h  o b e rflä ch lich  n i t r i e r t e r  B a u m w o l l e  
b e s te h e n  d ie  sä u re b e s tä n d ig e n  F i l te r  d e r  D u  P o n t de  N em o u rs  
& Co. Ih re  F e s t ig k e it  b e tr ä g t  70— 8 0 %  d e r  zu  ih re r  H e r 
s te llu n g  v e rw en d e ten  B aum w olle . S ie  s in d  r e la tiv  b e s tä n d ig  
gegen  6 0 % ig e  S ch w efe lsäu re  be i 100°, gegen  S a lp e te rs ä u re , 
M isch säu ren  u n d  S a lzsäu re , d ag eg en  n ic h t  w id e rs ta n d s fä h ig  
gegen A lk alien , A lka lisu lfid e , s ta rk e  R e d u k tio n s m itte l  u n d  
o rg an isch e  L ö su n g sm itte l  fü r  N itro ce llu lo se . Ih r e  H a l tb a rk e i t  
is t  d ie  12 fach e  v o n  g u te m  W o lltu ch  u n d  d ie  6 fa ch e  v o n  T u c h  
au s b e s te m  K a m e lh a a r . D ie  n i tr ie r te n  T ü c h e r  s in d  fe u c h t 
a u fzu b e w a h ren .

N it r ie r te  B au m  W olltücher w e rd en  a u c h  in  D e u tsc h la n d  
fe rtig  g e lie fe rt (I. G. F a rb e n in d u s tr ie  A .-G ., L ev e rk u se n ). S ie  
sin d  b e s tä n d ig  gegen S ch w efe lsäu re  b is zu  4 0 %  b e i 20°, b is  zu  
20%  b e i 40°, b is  zu  10%  b e i 100°; gegen  S a lz sä u re  je d e r  K o n 
z e n tra t io n  b e i 20°, b is  zu  10%  b e i 40°, b is  z u  5 %  b e i  100°; 
gegen  P h o sp h o rsä u re  b is  zu  25° B e b e i 60°. A u c h  M isch 
gew ebe  a u s  B au m w o lle  u n d  Z ellw olle  la s se n  s ic h  m it  E rfo lg  
n itr ie re n . D e ra r tig e  N it ro tü c h e r  s te h e n  so lc h en  a u s  re in e r  
B au m w o lle  a n  D u rc h lä ss ig k e it  u n d  H a l tb a r k e i t  n ic h t  n a c h .

B ei d e r  E in w irk u n g  v o n  S ä u re n  k o m m t es a u c h  a u f  d ie  
F lü c h tig k e it  d e r  b e tre ffe n d e n  S ä u re  a n , w en n  e rh ö h te  T e m 
p e ra tu re n  in  F ra g e  k o m m en . W ird  z. B. B au m w o lle  in  S ä u re  
e in g e ta u c h t u n d  d a n n  10 m in  a u f  120° e r h i tz t ,  so  b e t r ä g t  d e r  
g e rin g s te  P ro z e n tg e h a lt  a n  S äu re , d e r  n o c h  a n g re if t,  b e i  S a lz 
sä u re  1 ,40%  u n d  b e i S ch w efe lsäu re  1 ,13% . S a u re  S a lz lö su n g e n  
u n d  u n te r  gew issen  B e d in g u n g e n  S ä u re  a b s p a lte n d e  S a lze  
(A1C13, M gC l2) v e rh a l te n  s ic h  ä h n lic h  w ie  S ä u re n . K o n z . Z in k -  
c lilo rid -L ö su n g en  lö sen  B au m w o lle  v ö llig  au f.

A l k a l i e n  u n d  A m m o n i a k  w irk e n  v ie l  w e n ig e r s t a r k  
a u f  B au m w o lle  e in . A l l i o t 1) h ä l t  L ö su n g e n  m it  b is  zu  5%  
fre iem  A lk a li f ü r  u n g e fäh rlic h . A lk a lisch e  L ö su n g en , w ie  so lche  
v o n  A lk a lic a rb o n a te n , B o rax , Seife, W asse rg la s , N a t r iu m 
p h o sp h a t, g re ifen  eb en fa lls  n ic h t  an . N u r  h e iß e  L au g e n , b e 
so n d e rs  in  G e g en w art v o n  S a u e rs to ff, s in d  sc h ä d lic h . D ie  h ie r  
o b w a lte n d e n  U m stä n d e  s in d  b eso n d e rs  v o n  W e l t z i e n *) u n t e r 
su c h t  w o rd en , d e r  se lb s t  b e i S a u e rs to ff-A u ssch lu ß  n o c h  d ie  
ra sc h e  B ild u n g  lö s lic h e r S u b s ta n z e n  f in d e t  u n d  v e rm u te t ,  d a ß  
d u rc h  C h em o so rp tio n  g e b u n d e n e r  S a u e rs to ff  a n  d iesen  
R e a k tio n e n  m it  b e te i l ig t  sei. S e h r  s t a r k  a lk a lisch e  L ö su n g en  
s in d  v o n  e rh e b lic h e r  E in w irk u n g  a u f  B au m w o lle . A m m o- 
n ia k a lis c h e  K u p fe rsa lz -L ö su n g e n  lö sen  C ellu lose au f.

L än g e re s  E r h i t z e n  v o n  B au m w o lle  a u f  120° is t  m it  e in e r 
A b n a h m e  d e r  F e s t ig k e it  v e rb u n d e n 7), u . zw. is t  a u c h  h ie r  w ie 
b e i d e n  a lk a lis c h e n  L ö su n g e n  d e r  E in w irk u n g  des S a u e rs to ffs  
b e so n d e re  B e a c h tu n g  zu  sc h e n k en .

W a s s e r  is t  b is  zu  150° o h n e  E in w irk u n g  a u f  B au m w o lle .
F e u c h te s  L a g e rn  v o n  B a u m w o lltü c h e rn  is t  a u f  je d e n  F a l l  

zu  u n te r la s se n . E in e  T rä n k u n g  m it  d ü n n e r  K u p fe ra m m o n - 
L ö su n g  s c h ü tz t  g eg en  d a s  „ S to c k e n " ,  f ü h r t  je d o c h  z u  e in em  
Z u sa m m e n sc h ru m p fe n  u m  e tw a  5 %  in  d e r  B re ite  u n d  e in e r 
V e rlä n g e ru n g  v o n  e b e n fa lls  e tw a  5 % .

D ie  E in w irk u n g  v o n  Ö l e n  (T ra n sfo rm a to re n ö le n ) , se lb s t 
w e n n  d iese  g e rin g e  M engen  o rg a n is c h e r  S ä u re n  (E ssig säu re ,

6) Chemical Resistance of Engineering M aterials. New York 1923, Chem. Catalog Co.
')  Kolloid-Z. 51, 172 [1930].
’) A. f l .  Tiltman u. B. D. Porritt, India Enbber J . 76, 245 [1928].

M ilch säu re , Ö lsä u re  usw .) e n th a l te n ,  i s t  n ic h t  g ro ß . S t d g e r *) 
b e o b a c h te te  k e in e  e rh e b lic h e  A b n a h m e  d e r  F e s t ig k e i t  n a ch  
B e h a n d lu n g  m it  d ie sen  A g e n tie n . Ü b e r  d ie  E in r ic h tu n g  von 
A tm o sp h ä r il ie n  s. 8a), ü b e r  d ie  V e rw e n d u n g  in  d e r  k e ram isch e n  
u n d  Z u c k e r in d u s tr ie  s. 86).

Ä h n lich  w ie  B a u m w o lle  v e r h a l te n  s ic h  L einen  u n d  Ju te ,  
n u r  s in d  b e id e  e m p fin d lic h e r  g eg en  c h e m isc h e  B e an sp ru ch u n g e n  
a ls  d iese . So  f in d e t  S t e i n 3) b e i B e h a n d lu n g  v o n  J u t e  u n d  B a u m 
w olle  m it  4 ,5 % ig e r  S a lz s ä u re  u n t e r  g le ic h en  B ed in g u n g en  
fo lg en d e  Z a h le n :

Baumwolle 
J u te  ...........

Perm anganat-Zahl
90

120

Ü b e r  d ie  s ta r k e  E in w irk u n g  v o n  C h lo r a u f  J u te  s.
S t r o n g 9).

D a s  L e in e n  is t  in d esse n  a u f  G ru n d  d e r  E ig e n a r t  se in er 
F a s e r  e in  w e se n tlic h  w e r tv o lle re s  u n d  h a ltb a re re s  G ew ebe a ls 
J u te .  B ei L e in e n fä d e n , d ie  zw isc h en  sä u re h a ltig e s  (m it n/100 
b is  n/10 H 2S 0 4 g e tr ä n k t)  L e d e r  g e p re ß t  w a ren , is t  d ie  R e iß fe s t ig 
k e its a b n a h m e  d i r e k t  p ro p o r t io n a l  d e m  S ä u re g e h a lt10). J e d o c h  
is t  d ie  E in w irk u n g  lä n g s t  n ic h t  so  s t a r k  w ie b e im  E in le g en  
in  w ä ß rig e  S ä u re n . G egen  A lk a lie n  i s t  L e in en  em p fin d lic h e r  
a ls  B au m w o lle , je d o c h  w ird  es b e i d e r  F i l t r a t io n  v o n  W a sse r
g la s -L ö su n g en  v e rw e n d e t , w o b e i es e tw a  d ie  h a lb e  L e b e n s
d a u e r  v o n  B a u m w o lle  h a t .  Ü b e r  d ie  B e s tä n d ig k e it  v o n  F l a c h s 
u n d  H a n f g e w e b e n  g e g e n ü b e r  W itte ru n g s e in f lü s s e n  u n d  F ä u l 
n is  s. xl).

W olle u n d  a n d e re  t ie r is c h e  F a s e rs to f fe  s in d  s ä u re 
b e s tä n d ig e r  a ls  B au m w o lle . So  g ib t  z. B. A l l i o t 4) fo lg e n d e  
Z a h le n  a n :

Material M aximale K onzentration, die ohne 
große Schädigung vertragen wird Bemerkungen

Wolle ....................... 15- bis 20%ige Schwefelsäure Salzsäure wird schlecht 
vertragen

K am elhaar............... 30%ige Schwefelsäure, 10%ige Salzsäure —
P ferd eh aa r ............. 10%ige Salzsäure Schwefelsäure w irkt sehr

s tark  eiD

M an  k a n n  a b e r  a u c h  u n te r  s tre n g e re n  B e d in g u n g e n  n o ch  
w ir ts c h a f t l ic h  a rb e ite n .  S o  w ird  z. B. in  e in e r  g ro ß e n  a m e r i
k a n is c h e n  F a b r ik  e in  G e m isc h  v o n  45% S c h w e fe lsä u re  +  3% 
S a lp e te rs ä u re  +  0,5% P ik r in sä u re ,  R e s t  W a s se r  (A b lau g en  
d e r  P ik r in sä u re -H e rs te llu n g )  o h n e  a llz u  g ro ß e  K o s te n  d u rc h  
W o llf ilte r  f i l t r ie r t ,  d e re n  H a l tb a r k e i t  n a tü r l ic h  b e g re n z t  is t .  
M it C h ro m sä u re  b i ld e t  W o lle  s a lz a r tig e  K o m p le x e 116).

B e so n d e rs  w ic h tig  i s t  a u c h  d ie  T e m p e ra tu r ,  b e i  d e r  d ie  
S ä u re n  e in w irk e n . N a c h  S s o k o l o w  u . D r e w i n g w) s in d  b e i 
H 2S 0 4 n a m e n t l ic h  d ie  T e m p e r a tu r e n  ü b e r  60° g e fä h rlic h , 
d a  v o n  h ie r  a n  d ie  Z e rs tö ru n g  a u ß e ro rd e n tl ic h  r a s c h  v o r  s ich  
g e h t.

V on  A l k a l i e n  w e rd e n  W o lle  u n d  d ie  a n d e re n  tie r isc h e n  
F a se rs to f fe , w ie  sc h o n  h e rv o rg e h o b e n , s t a r k  angegriffen . 
N u r  S e ifen lö su n g e n  sc h e in e n  k e in e n  e rh e b lic h e n  E in f lu ß  zu 
h a b e n . E s  l ie g t e in e  g rö ß e re  S tu d ie  v o n  M u l l i n 13) vor, in 
w e lch e r d e r  E in w irk u n g s g ra d  v o n  a lk a l is c h e n  F lü ss igkeiten  
in  A b h ä n g ig k e it  v o m  p H fe s tg e s te ll t  w o rd e n  is t .

N e u tra le  L ö su n g e n  (K o ch sa lz , G la u b e rsa lz )  s in d  o hne  
E in w irk u n g .

”) Helv. chim  A cta 11, 377 [1928]; s. dazu auch P. W iltka. Zerstörung von Filter- 
tUchern durch H artfe tt, Allg. ö l-  u. F ett-Z tg . 1934. 395 , u. Seifensieder-Ztg. 64, 
102 [1937].

■a)A .J .  Turner, J . Text. In st. 19, T. 101; C 1928 I I ,  1634; 0 . M . Morgan  u. B .J .
Kenally, Canad. J .  Res. 1934, 53.

8b)A. R. Peer, Bull. Amer. ceram. Soc. 6, 2ß4; Chem. Fabr. 1, 82 (1928); E . Walla, 
Sprechsaal K eram ., Glas, Em ail 67, 106 [1934]; C. H . Blücher, lu d . Chem ist, chem. 
M anufacturer 10, 430 [1944]; C. 1935 I , 1594; P. Paulas, Z. Zuckerind, cecho-slov. 
Republ. 1935, 369; C. 1935 I I ,  1982: 1F. Regner, Zbl. Zuckerind 1934 765 Chem. 
Ztg. 58, Üb. 170 [1934], Text. Forschg. 1934, 41.

‘) J .  Soc. chem. Ind ., Chem. & Ind . 47, 196 T  [1928].
*”) Meunier, Cliambard u . Berlhet, Chim. e t Ind . 17, Sonder-N r 483/84 [1928]
“ ) Weranirsowsky, MeUiands Textllber. 21, 12 [1940]; f l .  A . E tk in  u. IF. A. S. White, 

Faulm sfestm achen von Ju te , Text. M anufacturer 1939. 393; M . 0 . Charmadarjan 
11»?;#L-/■¡’ttwopl’tut, U krain. chem. J . 1933, W iss.-techn. T eil,S . 125; C. 1934 I I ,  2430.

Qinsky u. D. Kodner , Z. angew. Chem. 41 283 T19281 
“ ) J .  chem Ind . [russ ] 4 232 [1927]; M . H arris, R . Mease u. f l .  Rütherjord, Amer.

D yestuff-Reporter 26, 150 [1937], 0 . 1937 I  4879 
” ) Amer. D yestuff Beporter 17, 109 [1928]; s. ferner Klepzigs Text.-Z . 42, 718 [1939] 

u. fl. Schmidt Teintex 4, 563 [1939], wo das V erhalten von WoUe gegenüber Ätz- 
^  a “ v ten ’ Borax< N a-Phosphat, N a-Silicat,Seifen, Kupfer- 

T i  °.rSan‘f ben Basen behandelt w ird, u. J u s tin -Mueller, Einwir- 
0  1937 n  2927 13ulllt' H >°* u - N a 0 H  au£ Wolle, Teintex 1937, 394,
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B eim  K o c h e n  g re if t  re in e s  W a s se r  e in  k le in  w en ig  s tä rk e r  
a n , a ls  w e n n  e tw a s  S ä u re  z u g e s e tz t  w o rd e n  is t . B ei h ö h e re n  
T e m p e ra tu re n  (130°) m a c h t  W a s se rd a m p f  W o lle  b rü c h ig .

Seide w ird  i. a llg . k a u m  v e rw e n d e t .  S ie  v e r h ä l t  s ic h  
ä h n lic h  w ie  W o lle  u n d  is t  g e g e n ü b e r  S ä u re n  so g a r  n o c h  e tw a s  
b e s tä n d ig e r . I n te r e s s a n t  is t ,  d a ß  5 % ig e  k a l t e  F lu ß s ä u re  u n d  
K ie se lf lu ß sä u re  k e in e r le i  A n g riff  a u f  S e id e  a u sü b e n . Ü b e r  
d ie  V e rw e n d u n g  v o n  W ild se id e  f ü r  F i l te r s to f f e  f ü r  s a u re  u n d  
a lk a lis c h e  A g e n tie n  s. L e h m a n n u ). Ü b e r  B e h a n d lu n g  v o n  
S e id e  m it  A m m o n iu m fo rm ia t  z u r  E rh ö h u n g  d e r  c h em isch e n  
W id e r s ta n d s fä h ig k e it  v g l. G u t o w s k y 16) .

Z e l lw o l l - T ü c h e r  h a b e n  s ic h  in  d e r  Z u c k e r in d u s tr ie  b e 
w ä h r t 14). Z e llw o lle  w ird  a u c h  b e n u tz t  z u r  F i l t r a t io n  v o n  
F a rb lö s u n g e n  (1/2 d e r  L e b e n s d a u e r  v o n  B a u m w o lle ) , v o n  
S c h m ie rö l-B le ic h e rd e -G e m isc h e n  (bis 110°) b e i K e l l y -F i l te rn  
u n d  v o n  L ö su n g e n  v o n  C e llu lo se e s te m  in  A c e to n .

T ü c h e r  a u s  P a p ie rg a rn  b e n u tz t  m a n  h e u te  u .  a . b e i  d e r  
F i l t r a t io n  v o n  N a tr iu m p h o s p h a t la u g e  (p B 8 ,5 — 12), N a tr iu m -  
a lu m in a t la u g e  u n d  b e i a n d e re n  P h a s e n  d e r  T o n e rd e g ew in n u n g .

F i l te r tü c h e r  a u s  K upferse ide  b e h a l te n  ih re  g u te  F e s t ig 
k e it  a u c h  b e i  d e r  E in w irk u n g  v o n  S a lz säu re , S a lp e te rs ä u re , 
S c h w e fe lsä u re , w e n n  d e re n  K o n z e n tra t io n  5 %  n ic h t  ü b e r 
s te ig t .  G e g en  N a tro n la u g e  s in d  sie  e m p fin d lic h e r . S c h o n  5 % ig e  
L a u g e  f ü h r t  zu  e in e r  n ic h t  u n b e tr ä c h t l ic h e n  Q u e llu n g . D a 
g eg en  s in d  F i l te r tü c h e r  a u s  K u p fe rse id e  g eg en  A m m o n ia k - 
u n d  N a tr iu m b is u lf i t -L ö s u n g e n  s e h r  w id e rs ta n d s fä h ig .

G u te  Z u k u n f ts a u s s ic h te n  h a t  d a s  in  n e u e s te r  Z e it  in  d e n  
H a n d e l  g e b ra c h te  G ew eb e  a u s  P e C e -F a s e r17). B ei d ie se r  
h a n d e l t  es s ic h  u m  e in e  a u f  re in  s y n th e tis c h e m  W eg e  h e r 
g e s te l l te  F a s e r .  S ie  b e s te h t  a u s  P o ly v in y lc h lo r id  u n d  b e s i tz t  
e in e n  C h lo r-G e h a lt  v o n  e tw a  6 0 % . I n  W a s se r  q u i l l t  sie  f a s t  
n ic h t .  B e i g le ic h e m  F i l tr a t io n s z w e c k  m u ß  d a h e r  e in  fe in e res  
P eC e-G ew eb e  a ls  B au m w o llg ew eb e  g e w ä h lt  w e rd en , w eil d u rc h  
d ie  fe h le n d e  Q u e llu n g  k e in e  N a c h d ic h tu n g  e rfo lg t. D u rc h  
d iese  H y d ro p h o b ie  i s t  a b e r  im  G e g e n s a tz  z u  d e n  a n d e re n  
F a s e r n  d ie  N a ß fe s tig k e it  d e r  P e C e -F a se r  d ie  g le ic h e  w ie  d ie  
T ro c k e n fe s tig k e it .  F e r n e r  e rfo lg t k e in e  D iffu s io n  v o n  F i l t e r 
g u t  in  d ie  F a s e r ,  N ie d e rsc h lä g e  la s se n  s ic h  v o n  P eC e-G ew eb e  
i. a llg . le ic h te r  a b h e b e n , u n d  e in e  V e rk ru s tu n g  t r i t t  v ie l  w en ig er 
a u f . B e i F il te rp re s s e n  i s t  d ie  N ic h tq u e l lb a r k e i t  d e s G ew ebes 
e in  N a c h te il ,  d a  d ie  A b d ic h tu n g  sc h w e re r  z u  e rz ie le n  i s t  a ls  
b e i  q u e lle n d e m  G ew ebe. H ie r  i s t  g a n z  b e so n d e rs  a u f  so rg 
fä lt ig e s  E in le g e n  u n d  u n b e s c h ä d ig te  R a h m e n  z u  a c h te n . 
M a n  v e rw e n d e t  d a h e r  m it  V o r te il  U n te r tü c h e r ,  w o d u rc h  d ie  
D ic h tu n g s sc h w ie r ig k e ite n  b e h o b e n  w erd en .

D e r  g rö ß te  N a c h te i l  d e r  P e C e -F a se r  l ie g t  in  ih re m  V e r
h a lte n  in  d e r  W ä rm e . S ie  i s t  th e rm o p la s t is c h  u n d  s c h ru m p f t  
sc h o n  b e i  70° s e h r  e rh e b lic h . D ie  T e m p e ra tu rg re n z e  d e r  
V e rw e n d u n g s fä h ig k e it  l ie g t  b e i  75°. N e u e rd in g s  i s t  a u c h  
d e k a t ie r te s  P e C e -F ilte r tu c h  im  H a n d e l , d a s  T e m p e ra tu re n  b is  
105° a u s h ä lt ,  a l le rd in g s  i s t  d ie se s  e tw a s  w e n ig e r  f lex ib e l.

G ew eb e, S e ile  u n d  S c h n ü re  a u s  P e C e -F a se r  v e r ro t te n  
n ic h t ,  s in d  f ä u ln is fe s t  u n d  n ic h t  e n tf la m m b a r .  D ie  PeC e- 
F a se r  z e ig t w e i te rh in  a u sg e z e ic h n e te s  th e rm is c h e s  u n d  e lek 
tr is c h e s  I so la tio n sv e rm ö g e n . D ie  F e s t ig k e its e ig e n sc h a f te n  s in d  
so  g u t w ie  b e i  d e n  a n d e re n  F a s e rs to f fe n .  D ie  ü b lic h e  S p in n - 
s tä r k e  b e tr ä g t  e tw a  33/« D e n ie r .

W a s  a b e r  d ie  P e C e -F a se r  f ü r  d ie  c h e m isc h e  I n d u s t r ie  
u n d  f ü r  d ie  A rb e its k le id u n g  b e so n d e rs  w e r tv o ll  m a c h t ,  is t  
ih re  a u ß e r o r d e n t l i c h e  c h e m i s c h e  B e s t ä n d i g k e i t ,  d ie  
d u r c h  d ie  n a c h s te h e n d e  T a b e lle  v e r a n s c h a u lic h t  w ird . D iese  
e r h e b t  k e in e n  A n sp ru c h  a u f  V o lls tä n d ig k e it ,  g ib t  a b e r  d a s  
V e rh a lte n  g e g e n ü b e r  d e n  v e rsc h ie d e n s te n  C h e m ik a lie n  w ied er.

A llg em e in  k a n n  g e sa g t w e rd en , d a ß  P eC e-G ew eb e  p r a k 
t is c h  g e g en  a lle  S ä u re n , L a u g e n  u n d  S a lz lö su n g e n  a n o rg a 
n is c h e r  N a t u r  b e s tä n d ig  is t ,  z. T . a u c h  b e i  h ö h e re n  K o n z e n 
t r a t i o n e n .

*•) D. E . P . 461896 r .  23-/8. 28.
“ )  K unstse ide 2, 460 [1920]. ■•) E. Harn, Chem. A ppara tu r 27, 99 [1940].
»*) W as d ie PeCe-Faser anbe trifft, is t  der Verf. H errn  Dr. Krannich, Ludwigshafen, für 

m anchen w ertvollen H inweis verpflich tet. Ü ber PeCe-Faser s.a. die U m schaunotiz, diese 
Ztschr. 13, 191 [1940]; 0. Her/urth, Zellwolle, K unstseide, Seide 45, 219,328 [1940].

Einwirkendes Mittel Verhalten Ein wirkendes M ittel Verhalten

Äthanol ............................ beständig L e in ö l.............................. beständig
Äther ................................ Quellung M e th a n o l....................... beständig
Alkohole .......................... beständig M ethy lench lo rid ........... wird gelöst
Ameisensäure ................. beständig Mineralöle ..................... beständig
A m m oniak ....................... beständig Mischsäuren ................. beständig
B arium hvdroxvd ........... beständig N atrium hydroxyd ----- beständig
Benzin .............................. beständig N a triu m su lfid ............... beständig
Benzol .............................. n ich t beständig N itrie rsäu ren ................. beständig
Bleichlauge ..................... beständig Öle .................................. beständig
Chlor ................................ n ich t beständig O liv en ö l.......................... beständig
C h lo rka lk .......................... beständig Oxalsäure ..................... beständig
Chlorsulfonsäure............. n ich t beständig Oxalate ......................... beständig
C h lo rz in k .......................... beständig Perchlorsäure ............... beständig
Chromschwefelsäure . . . . beständig P p rm anganatp ............... beständig
C h rom säu re ..................... beständig Pflanzenöl ..................... beständig
Cyclohexan ..................... wird gelöst Phosphorchloride ......... n ich t beständig
Eisenchlorid ................... beständig Phosphorsäure ............. beständig
E rd n u ß ö l .......................... beständig B ü b ö l .............................. beständig
Ester ................................ Quellung Salpetersäure (bis 50%) beständig
F ette  ................................ beständig S a lz sä u re ....................... beständig
F o rm ia te ......................... beständig Schw efelchloride........... n ich t beständig
Flußsäure ....................... beständig Schwefelsäure (bis 50%) beständig
G ly ce rin ............................ beständig Schwefelnatrium ......... beständig
Kaliumhydroxyd ........... beständig T etrahydrofuran ......... wird gelöst
K alium perm anganat . . . beständig Ü berch lo rsäure ............. beständig
K e to n e .............................. Quellung W a ss e r ............................ beständig
Kieselfluorwasserstoff W asserstoffperoxyd . . . beständig

säure .............................. beständig
Königswasser ................. beständig

E s sind noch einige W orte über die R e in ig u n g  v o n  
F i l t e r t ü c h e r n  zu sagen. D ie zunächst zu verwendenden  
R einigungsm ittel werden W asser und Seife sein (bei PeCe- 
Gewebe n icht über 60— 70°!); gut bew ährt haben sich auch 
die sog. Invertseifen (z. B. Zephirol). I s t  d ie Verkrustung 
säurelöslich und m it W asser n icht zu beseitigen, so kann man 
auch m it kalter Salzsäure (nicht über 1»/,%  hei Baumwolle) 
reinigen, die zur Verringerung des Angriffes noch K ochsalz 
(5— 10%) enthält. Organischen Schm utz, der sich im F ilter
tuch  festgesetzt hat, kann m an durch E inlegen  in verd. K alium 
perm anganat-Lösungen (etwa 20/n) beseitigen; die sich dabei 
bildenden M anganoxyde kann m an dann durch E inlegen in 
verd. Oxalsäure (etwa 2%) in Lösung bringen, die m an auch 
zur Beseitigung n icht allzu alter R ostflecken benutzen kann. 
In  A lkalien lösliche Substanzen lassen sich  m it verd. N atron
lauge (etwa 1% NaOH) vom  F iltertuch  entfernen. In  jedem  
F all einer solchen R einigung m it Chemikalien ist natürlich  
hinterher gu t m it W asser auszuwaschen. Von S te in 18) sind  
auch für Spezialfälle R einigungsm ethoden angegeben worden, 
von  denen hier zw ei kurz erwähnt werden sollen.

Bei verkrusteten Lackfütertüchern aus Baumwolle wird zu
nächst mit Benzin gewaschen, dann werden die Tücher in kochendes 
Wasser gegeben und von Zeit zu Zeit mit einem Stock umgerührt 
und, wenn nötig, untergetaucht; nach 1 h läßt man das heiße 
Wasser ab und spült tüchtig mit einem Strom von kaltem Wasser. 
Danach gibt man die Tücher für 1 h in eine Bütte mit kaltem  
Wasser, das auf 100 1 11/ i  1 Salzsäure D. 1,16 enthält, und drückt 
die Tücher ab und zu gut durch. Das saure Wasser wird nun ab
gelassen und die Bütte erneut mit kaltem Wasser gefüllt, in dem 
die Tücher über Nacht bleiben. Dann werden sie herausgenommen, 
ausgedrückt und in siedendes Wasser gegeben, dem auf 100 1 2  1 
Natronlauge (35%) zugegeben worden sind. In diesem alkalischen 
Bad verbleiben die Tücher 2 h, danach wird das alkalische Wasser 
abgelassen und tüchtig mit kaltem Wasser nachgespült, dem vor
teilhaft geringe Mengen Essigsäure (pH des Wassers 4—5) zu
gegeben werden.

Bei der Reinigung von Nutschentüchern für das Abfütrieren 
von Zementkupferschlamm wird folgendermaßen verfahren: Die 
Tücher werden in l I/2%iger kalter Salzsäure eingeweicht und dann 
gut gespült. Am Schluß dürfte es sich empfehlen, dem Wasch
wasser eine geringe Menge (1/10%) Natriumbicarbonat zuzusetzen.

Für Filtertücher von Brauereien, die mit Kalk und Eiweiß 
verkrustet sind, wird die Behandlung mit Phosphorsäure oder 
Phosphat-Lösungen, hierauf mit Diazotiersäure und nachfolgendes 
gutes Spülen mit Wasser empfohlen18).

Eine Methode zur Reinigung von Filtertüchern, die beim 
Fütrieren von Teeren verwendet wurden, wird im A. P. 2101012  
v. 11. 5. 1937 der Texas Co. beschrieben.

Weitere Angaben über Pflege und Behandlung von Filter
tüchern S. 20). Einyeg. 7. Dezember 1942. [15.]

“ ) Chem. A ppara tu r 15, 280 [1928].
" l  Chem. Fabr. Joh. A. BenckUer, G. m. b. H ., D. E. P . 688 502 v. 20./2. 37.
!°) C. H. Butcher, In d . Chem ist chem . M anufacturer 10, 430 [1934]; Chem. Z trb l. 1935 I, 

1594; P. Paula», Z. Zuckerind, cecho-slov. Eepubl. 1935, 369; Chem. Z trbl. 1935 H, 
1982; A. R. Peer, Bull. Amer. ceram . Soc. 6 , 284 [1927]; Chem. F ab rik  1, 82 [1928].
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D i c h t e m e s s u n g  dur c h  G a s s ä u l e n w ä g u n g
V o n  D r . - I n g .  H E I N R I C H  K A H L E ,  L a b o r a t o r i u m  d e r  G e s .  f .  L i n d e ' s  E i s m a s c h i n e n  A  . - G . ,  M ü n c h e n

Die  D ic h te m e ssu n g  v o n  G asen  is t  e in  a u ß e ro rd e n tlic h  n ü tz 
lic h e s  H ilf s m it te l  z u r  K o n tro l le  des V o rg an g es d e r  G a s

z e rleg u n g . R e g is tr ie re n d e  o d e r  an ze ig en d e  D ic h te h e s tim m u n g s
g e rä te  f in d e t  m a n  d a h e r  in  f a s t  a lle n  A n lag en , w e lch e  a u s  
k o m p liz ie r te re n  G asg em isch en  m e h r  o d e r  w en ig er re in e  F r a k 
t io n e n  lie fe rn . D a  d ie  D ic h te m essu n g  v o n  F ra k t io n e n  m it  
n u r  e in e r  w e ite re n  K o m p o n e n te  a ls  V e ru n re in ig u n g  e in e  A u s
sa g e  ü b e r  d ie  Z u sa m m e n se tz u n g  z u lä ß t ,  i s t  d ieses A n a ly se n 
v e r fa h re n  g ee ig n e t, d e n  V o rg an g  d e r  G aszerleg u n g  n ic h t  n u r  
q u a li ta t iv ,  so n d e rn  a u c h  q u a n t i t a t iv  zu  verfo lg en .

E s  w u rd e  b e re i ts  ü b e r  e in  G e rä t  b e r ic h te t1), w e lches n a ch  
d e r  M e th o d e  d e r  G assäu len w äg u n g , d . i. d e r  M essung  des 
G e w ic h tsu n te rsc h ie d e s  v o n  zw ei G a ssäu len 2), a rb e ite t .  A n 
S te lle  d e r  d ire k te n  W äg u n g  w ird  d e r  A u ssch lag  d e r  F ü llf lü s s ig 
k e it  e in es M ik ro m a n o m e te rs  gem essen , w e lch es a m  u n te re n  
E n d e  v o n  zw ei m it  d e n  z u  v e rg le ic h e n d en  G asen  g e fü llten  
g le ic h  la n g e n  S te ig le itu n g e n  angesch lo ssen  is t .

E in ig e  a p p a r a t iv  b e d in g te  F e h le rq u e lle n , d ie  in sb es. a u f  
d ie  K rü m m u n g  d e r  M eß ro h re  z u rü c k z u fü h re n  s in d  u n d  n u r  
sc h w e r zu  b e se itig en  w aren , v e ra n la ß te n  V erfasser, fü r  d ie  
M essung  e in e  N u l l m e t h o d e  z u  v e rw en d en .

H ie r  w ird  d ie  D ifferen z  d e r  D ru c k e  (bzw. G ew ich te ) a m  
u n te re n  E n d e  d e r  b e id e n  G a ssäu len  n ic h t  d u rc h  d e n  z u n ä c h s t  
e rfo lg en d en  A u ssch lag  d e r  F lü ss ig k e it  d e s M xkro m an o m eters  
gem essen , so n d e rn  d e r  A u ssch lag  w ird  d u rc h  e in e  N e ig u n g s
ä n d e ru n g  des M ik ro m an o m e te rs  w ie d e r b is  z u m  A u sg an g s
p u n k t  rü c k g än g ig  g e m a c h t. I n  d e m  n e u e n  G e rä t3) w ird  d ie  
Ä n d e ru n g  d e r  M eß sch en k e ln e ig u n g  d u rc h  e in  Z ah n ra d se g m e n t, 
w elches fe s t  m it  d em  M e ß -S y s te m  v e rb u n d e n  is t ,  a u f  e in  (Zeiger- 
sy s te m  ü b e r tra g e n  u n d  a u f  e in e r K re is sk a la  a n g eze ig t. W e s e n t
lich  is t  d ie  V erw en d u n g  e in es v a r ia b le n  N u llp u n k ts a b s ta n d e s  
v o m  D re h p u n k t, w as  e rm ö g lich t, d ie  D ru c k d iffe re n z  g le ich  in  
E in h e i te n  des M olgew ich ts o d e r  in  d e r  p ro z e n tu a le n  Z u sa m m e n 
se tz u n g  eines b in ä re n  G em isches b e im  V erg le ich  geg en  e ine  
re in e  K o m p o n e n te  ab zu lesen .

M e ß g e r ä t :  D a s  v e rw en d e te  M eß g e rä t (s. A b b . 1) b e s te h t  
im  w e se n tlich e n  a u s  d e m  e ig e n tlich e n  M ik ro m a n o m e te r  u n d  
d e m  S y s te m  f ü r  d ie  Ü b e r tra g u n g  d e r  N e ig u n g sä n d e ru n g .

die Grundplatte 12 die Einstellschrauben 13 und 14 und einen 
Dorn 15. Bei 16 und 17 ist die Grundplatte aufgebogen zwecks 
Lagerung der Drehachse 4. Die Verschiebung des Transport
schlittens 8 erfolgt über dem Führungsstück 18, diejenige des 
Nullpunktschiebers 19 mit Millimeterteilung und Nullmarke 
über der Platte 5. Zum besseren Erkennen der Nullstellung der 
Flüssigkeit im Meßschenkel des Mikromanometers ist auf den 
Nullpunktsschieber eine Lupe 20 aufgesteckt.

A u f s te l lu n g  d e s  I n s t r u m e n t e s :  D a s  I n s t r u m e n t  lie fe rt 
s e lb s t im  ra u h e n  B e tr ie b  r e c h t  g u te  M essu n g en , w e n n  b e s tiim n te  
G e s ic h ts p u n k te  f ü r  d ie  W a h l d e s  S ta n d o r ts  u n d  d ie  A n o rd n u n g  
d e r  z u sä tz lic h e n  E in r ic h tu n g e n  b e a c h te t  w e rd en .

Das Instrument verlangt eine so stabile Unterlage, daß es 
durch Belastung dieser keine Neigungsänderung erfahren kann. 
Starke Licht- und Wärmeeinwirkung muß vermieden werden. 
Selbstverständlich ist auch auf peinliche Dichthaltung aller Ver
bindungen und Hähne zu achten. Wesentlich sind gegen Tempe
raturschwankungen durch Schutzrohr oder Isolierung geschützte 
Steigleitungen von genügender Länge (nor malerweise 15 m), die 
im thermischen Kontakt untereinander stehen. Die Enden der 
Steigleitungen münden zum Ausgleich von Druckschwankungen 
(z. B. veranlaßt durch Windstöße bzw. Konvektionsströme in den 
Machinenhallen) in einem Ausgleichsgefäß (s. Abb. 3, Teil 25 
[Darstellung einer speziellen Ausführungsform der Meßeinrich
tung, S. 145]), welches waagerecht angeordnet sein muß, damit 
Verschiebungen der Gassäulen in den Steigleitungen keine Ände
rung der Gewichtsdifferenz hervorrufen. Im vorliegenden Fall 
münden die Steigleitungen 5 und 6 direkt in das Ausgleichs
gefäß 25 ein. Die Teile 7-—10 werden hier nicht benötigt.
1

2->

Vierweghahn̂  
3-> I

m

4->

f\J V

Abb. 1. Gassäulenlibelle.

Das Mikromanometer ist im Prinzip ein mit Flüssigkeit 
gefülltes U-Rohr, dessen weiter Schenkel, ein gläsernes Kugel
gefäß 1, mit einem engen Meßschenkel 2 verbunden ist, der gegen 
die Horizontale nur wenig geneigt ist. Der Anschluß der sog. 
Steigleitungen am Gerät erfolgt am Meßschenkel 2 und am Rohr
ansatz 3 des Kugelgefäßes. Das Kugelgefäß ist auf der um die 
Achse 4 drehbaren Schiene 5 befestigt.

Das System für die Übertragung der Neigungsänderung wird 
durch eine Zahnstange mit verschiebbarem Auflageschlitten be
tätigt. Ein nicht sichtbares Zahnrad, betätigt durch den Dreh
knopf 6, läuft auf der Zahnstange 7 und nimmt den Schlitten 8 
mit, auf dessen Sporn die Platte 5 aufliegt. Ein mit der Platte 5 
fest verbundenes Zahnradsegment überträgt die Neigungsänderung 
auf das Zeigersystem. Hier bewegt ein kleines Zahnrad hinter 
dem Mittelpunkt der Kreisskala 11 den dargestellten Zeiger 10 
über die Skala. Zur Horizontalstellung des Instrumentes besitzt
*) F . Pollitzer, Z. angew. Chern. 37, 459 [1924].
!) Das Meßprinzip wurde erstm alig durch 0. Recknagel, Wied. Ann. 2, 291 [1877] an

gegeben; s. a. Toepler, ebenda 57, 311 [1896].
*) H erstellerin: Ges. f. L inde’s Eism aschinen A.-G., München.

Abb. 2. Schaltbrett für die Messung von Gasen 
gegen ein Vergleichsgas.

1. Anschlüsse für Zuleitung und  Steigleitung. 2. TJmschalthähne. 3. Seitenvertauschung.
4. K urzschlußhahn.

Das Schaltbrett 26 mit den Umschalthähnen (s. a. Abb. 2) 
für die Messung von fünf Gasen, ist hinter oder neben dem 
Meßinstrument anzuordnen. Die Schalthähne (d. h. die oberen 
Hähne z. B. der Abb. 2) sollen etwa in der Höhe des Meß
instrumentes liegen. Eine Füllung der Verbindungsleitung zwischen 
Schalthähnen und Instrument mit Gasen wesentlich verschiedener 
Dichte könnte sonst Fehler verursachen, da eine Dichtedifferenz 
an dieser Stelle mitgewogen wird.

E ic h u n g :  D ie  M e ß b e re ic h e in s te l lu n g  e r fo lg t d u rc h  die 
E ic h u n g , w e lch e  m it  e in e m  G a s p a a r  b e k a n n te r  D ich ted iffe ren z  
v o rg e n o m m en  w ird . D ie  W a h l d ie se s  G a s p a a re s  r ic h te t  sich 
n a c h  d e n  G e g e b e n h e ite n  d e s  jew eilig e n  B e tr ie b e s  u n d  nach  
M ö g lich k e it n a c h  d e r  G rö ß e  d e r  D ic h te d iffe re n z  bzw . d er A rt 
d e r  z u  m esse n d en  G ase . S o ll z. B . e in e  A u fze ich n u n g  des 
S tic k s to f f -G e h a lte s  e in e s  W a sse rs to ff-S tic k s to ff-G e m isc h e s  e r 
fo lgen , so  w ird  z w ec k m äß ig  m it  e in e m  re in e n  W a sse rs to ff  u n d  
e in e m  re in e n  S t ic k s to f f  g e e ich t.

Durch Wahl einer bestimmten Ausgangs- oder Nullpunkts
stellung des Flüssigkeitsfadens im Meßschenkel des Instrumentes 
kann die Empfindlichkeit der Anzeige auf der Kreisskala in weiten 
Grenzen geändert werden. Das Molgewicht des gesuchten Gases 
kann man also auf der Skala direkt ablesen, wenn man den Kreis
skalenzeiger auf das Molgewicht des Vergleichsgases einstellt und 
den Nullstand im Meßschenkel so anordnet, daß die Molgewichts
differenz zweier bekannter gegen einander verglichener Gase 
richtig angezeigt wird.

Für genaue Messungen ist naturgemäß auch die genaue 
Kenntnis (bzw. eine hohe Reinheit) der verwendeten Eichgase 
Vorbedingung. Ein 100%iger Eich-Wasserstoff läßt sich z. B. 
leicht durch adsorptive Entfernung aller übrigen schwereren Ver
unreinigungen bei tiefer Temperatur z. B. an A-Kohle her- 
stellen. Ein durch Rektifikation in den modernen Stickstoff- 
Gewinnungsanlagen in einer Reinheit von >99,9%  hergestellter 
Stickstoff ist nahezu argon-frei, so daß er mit seiner wahren Dichte 
bei dem Meßdruck in die Rechnung eingesetzt werden kann .
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Stickstoff mit beigemengtem Sauerstoff in der Größenordnung 
von 1% enthält meist etwas Argon und ist für die Eichung weniger 
geeignet.

D e r  r ic h t ig e  M e ß b e r e i c h  d e s  G e rä te s  w ird  n a c h  fo l
g e n d e n  G e s ic h ts p u n k te n  e in g e s te l l t :

Will man eine bestimmte Anzeige bei einer gegebenen 
Gewichts- oder Dichtedifferenz des verwendeten Gaspaares er
zielen, so muß die dementsprechende Einstellung des Nullpunktes 
gefunden werden. Hierbei ist zu beachten, daß die notwendige 
Neigungsänderung bzw. der an der Kreisskala angezeigte Ausschlag 
um so größer ist, je kürzer der Flüssigkeitsfaden im Meßschenkel 
ist bzw. je näher der Nullpunkt der Drehachse liegt, d. h. die Größe 
der nötigen Neigungsänderung ändert sich umgekehrt proportional 
der Entfernung des Nullpunkts vom Drehpunkt. Zwischen Null
punktsabstand vom Drehpunkt und Ausschlag an der Kreisskala 
bei gegebener Druck- oder Dichtedifferenz besteht also eine lineare 
Beziehung, die zum Auffinden der richtigen Nullpunktslage führt, 
wenn für eine bestimmte beliebige Einstellung derselben der Aus
schlag für eine bekannte Dichtedifferenz gemessen wurde.

M e ssu n g : I s t  d ie  E ic h u n g  e in m a l g e n a u  v o rg e n o m m en  
w o rd e n , so  k ö n n e n  d ie  D ic h te w e r te  v ie le r  G a se  m i t  e in e r  gee ig 
n e te n  G a s u m s c h a lte in r ic h tu n g  (z. B . n a c h  A b b . 2) k u rz  h in te r 
e in a n d e r  sc h n e ll, e in fa c h  u n d  g e n a u  g em essen  w e rd en . H ie rb e i  
i s t  v o ra u sz u s e tz e n , da 'ß  je d e s  G a s  e in e  e igene, in  g u te m  th e r m i
sc h e n  K o n ta k t  m i t  d e r  E ic h g a s le i tu n g  s te h e n d e  S te ig le itu n g  
b e re i ts  v o r  d e r  M essu n g  d a u e rn d  d u rc h s trö m te  (E in b a u  a lle r  
S te ig le itu n g e n  in  e in e m  g e m e in sa m e n  R o h r ) . D ie  H a n d g r iffe  
b e i  A u s fü h ru n g  d ie s e r  M essu n g en  b e s te h e n  led ig lic h  in  d e r  
S c h lie ß u n g  d e s  K u rz sc h lu ß h a h n e s , d e r  A b s c h a ltu n g  d e r  
S te ig le itu n g  m it  d e m  v o rh e r  g em essen en  G a s  d u rc h  U m 
s c h a l te n  d e s  e n ts p re c h e n d e n  H a h n e s  z u r  S te ig le itu n g , d e r  
Z u s c h a l tu n g  d e s  n e u e n  G a se s  (m it d e m  e n ts p re c h e n d e n  U m 
s c h a lth a h n )  a n  d a s  M ik ro m a n o m e te r  u n d  d e r  Ä n d e ru n g  d e r  
N e ig u n g  d e s  M e ß sc h en k e ls  b is  z u r  E in s te l lu n g  d e r  F lü s s ig k e it  
a u f  d ie  N u lla g e . A n sc h lie ß e n d  k a n n  d ie  g em essen e  D ic h te  a u f  
d e r  K re is s k a la  a b g e le se n  w e rd e n . D ie se  H a n d g r if fe  u n d  d ie  
A b le su n g e n  s in d  in  w e n ig en  S e k u n d e n  d u rc h z u fü h re n , so  d a ß  
e in e  S e rie  v o n  e tw a  z e h n  G a se n  in  5— 10 m in  d u rc h g em esse n  
w e rd e n  k a n n .  M a n  b e n ö t ig t  d a z u  e in  S c h a l tb r e t t  m i t  11 U m 
s c h a lth ä h n e n .  D e r  d a rg e s te ll te  V ie rw e g h a h n  d ie n t  z u r  S e i te n 
v e r ta u s c h u n g ,  w e n n  d e r  A u ssc h la g  e n tg e g e n g e se tz t  d e r  N o r 
m a lr ic h tu n g  e rfo lg t.

M e ß e rg e b n is se : I n  d e r  T a b e lle  s in d  e in ig e  M eß e rg eb n isse  
d a rg e s te l l t .

Das Gerät war in der beschriebenen Weise so eingestellt 
worden, daß die erzielten Ausschläge den wahren Unterschieden 
der Dichte der verglichenen Gase entsprachen. Die Gase waren 
sowohl chemisch auf ihre Zusammensetzung als auch physikalisch 
(durch Dichtemessung nach der Regnault-M ethode) untersucht 
worden. Die aus der chemischen Zusammensetzung errechneten 
Molgewichte wurden zusammen mit den physikalisch gemessenen 
zur Mittelwertsbildung herangezogen.

Jeder Meßwert ist ein Mittelwert aus verschiedenen Ab
lesungen des Ausschlages, ausgehend von einem Nullpunkt, der 
nach jeder Messung abgelesen und notiert wurde. Durch Vor
einstellung der erwarteten Neigung des Instrumentes in der Meß
stellung und in der Nullpunktsstellung wurde die Bewegung des 
Flüssigkeitsfadens auf ein Minimum begrenzt.

D ie  b e o b a c h te te n  A b w e ic h u n g e n  (S p a lte  7) sc h w a n k e n  
z w isc h en  d e n  H ö c h s tw e r te n  — 0 ,0 4 4  u n d  + 0 ,0 3  E in h e i te n  des 
M o lg ew ich tes , so  d a ß  d e r  b e o b a c h te te  g r ö ß t e  F e h l e r  des 
I n s t r u m e n te s  h ie r n a c h  ± 0 ,0 4  E in h e i te n  d es M o lg ew ich tes  b e 
t r ä g t .  D e r  g rö ß e re  T e il  d e r  M e ssu n g en  w e is t  je d o c h  g e rin g e re  
F e h le r  au f.

1 2 3 4 5 6 7

Gas Wahre W ahre D ichte
Messungen

I Dichte I I Dichte unterschied Beobacht.
Ausschlag

Ab
weichungen

1 H„ 2,016 n 2 28,03 26,014 26,00 —0,014
2 H . 2,016 0 2 32,07 30,054 30,01 —0,044
3 N , 28,03 L 28,98 0,95 0,98 +0 ,03
4 N , 28,03 0 , 32,07 4,04 4,05 + 0,01
5 n 2 28,03 CO, 44,12 16,09 16,12 +0 ,03
6 L 28,98 0 , 32,07 3,09 3,10 + 0,01
7 L 28,98 CO, 44,12 15,14 15,12 —0,02
8 o„ 32,07 CO, 44,12 12,05 12,05 0,00

M e ß g e n a u i g k e i t :  B e i g e n a u e r  E ic h u n g  u n d  H a n d 
h a b u n g  so w ie  g ü n s t ig e r  A u fs te llu n g  d e s  G e rä te s  m it  15 m  
S te ig le itu n g e n  s in d  d ie  S c h w a n k u n g e n  im  M it te l  n ic h t  g rö ß e r  
a ls  ± 0 ,0 2  E in h e i te n .  D ie  G e n a u ig k e it  d e r  A n ze ig e  s te ig t  m it  
d e r  H ö h e  d e r  S te ig le itu n g e n .

Die Messung ist aber nur dann einwandfrei, wenn der Baro- 
meterstaiicl bei der Messung der gleiche ist wie bei der Eichung. 
Ist der Luftdruck (p2) bei der Eichung von demjenigen (p2) bei 
der Messung verschieden und das Verhältnis beider Drucke 
gleich p 2/Pi =  F, so muß die Druckänderung rechnerisch berück
sichtigt werden, indem man den abgelesenen Differenzwert durch F  
dividiert. Der Fehler bei 1 mm Druckdifferenz erreicht bei einer 
Molgewichtsdifferenz von 15 Einheiten die angegebene Fehler
grenze von 0,02 Einheiten des Molgewichts. Es ist mit Rücksicht 
hierauf i. allg. anzustreben, die Differenz zwischen Vergleichsgas 
und Meßgas unter dem angegebenen Wert zu halten, wenn nicht 
die Eichungen häufiger wiederholt werden. Bei Unterschieden 
von nur wenigen Dichteeinheiten bleibt als konstanter Anzeige
fehler praktisch nur der eigentliche Ablesefehler sowie der 
durch etwaige Mängel in der Anzeigeübertragung bedingte Fehler.

D e r  G a s v e r b r a u c h  b e t r ä g t  b e i  e in e r  L ä n g e  d e r  Z u 
le i tu n g  u n d  d e r  S te ig le itu n g  v o n  z u sa m m e n  25 m , b e i  e in e m  
L e itu n g s q u e rs c h n i t t  v o n  e tw a  0,2 c m 2 u n d  b e i e in e r  g e w ü n sc h 
t e n  A n z e ig e v e rz ö g e ru n g  v o n  n ic h t  m e h r  a ls  2 m in  e tw a  15 1/h. 
D ie se r  G a s v e rb ra u c h  is t  im  V e rg le ich  z u  d e m je n ig e n  m a n c h e r  
re g is tr ie re n d e n  G e rä te  k le in  u n d  f ä l l t  m e is t  n ic h t  in s  G ew ich t.

S o n d e re in r ic h tu n g : I n  b e so n d e re n  F ä lle n ,  z. B. w em i 
re in e  F ra k t io n e n  s e l te n e r  G a se  o d e r  d ie  D ic h te n  v o n  z u  u n te r 
su c h e n d e n  G a s f ra k tio n e n  b e g re n z te r  M enge  g em essen  w e rd en  
so llen , le g t  m a n  a u f  d ie  V e rm e id u n g  je g lic h e n  G a sv e rlu s te s  
W e rt,  w e sh a lb  f ü r  d ie se  Z w e ck e  s t a t t  d e r  ü b lic h e n  S c h a lt 
e in r ic h tu n g  e in  S o n d e rg e rä t  v e rw e n d e t  w ird  (A bb. 3), in  d e m  
m a n  d a s  G a s  z u rü c k g e w in n t.

Dieses Gerät besteht 
aus dem Meßinstrument 1, 
der darüberbefindlichen Be
dienungstafel 26 mit dem 
Kurzschlußhahn 2, den Um
schalthähnen 3 und 4 und 
den Umstellhebeln 13 und 14 
mit Seilzugübertragung 15 
und 16, welche auf die Rück
leitungshähne 7 und 8 wir
ken. Diese verbinden die 
Steigleitung in der einen 
Stellung mit den Rück
leitungen 9 und 10, in der 
anderen Stellung mit dem 
Ausgleichsgefäß 25. Die An
schlagstücke 17 und 18 
wurden zur Vermeidung von 
Fehlschaltungen vorgesehen.

Das Meßgas strömt im  
dargestellten Fall zunächst 
über Ventü 21, Hahn 3,
Steigleitung 5, Hahn 7,
Rückleitungsrohr 9 zur An
schlußstelle 23 und von hier 
aus zu dem nicht dargestell
ten Gasvorratsbehälter oder 
zur Saugleitung des Kom
pressors. Das Vergleichsgas 
strömt gleichzeitig über die 
entsprechenden Teile 22, 4,
6, 8, 10, 24. Vor Beginn der 
Messung werden bei ge
schlossenem Kurzschluß
hahn 2 zunächst die Hähne 7 
und 8 mittels der Be
dienungshebel 13 und 14, 
dann die Hähne 3 und 4 
umgeschaltet. Das obere 
Ende der Steigleitung ist nun über die Rohransätze 11 und 12 
mit dem Ausgleichsgefäß 25 verbunden, welches eine Öffnung 
zur Atmosphäre besitzt. Die Messung am Instrument erfolgt in 
der oben beschriebenen Weise.

D e r  G a s b e d a r f  f ü r  d ie  D u r c h fü h ru n g  e in e r  M essu n g  e in 
sc h lie ß lic h  S p ü lu n g  b e t r ä g t  e tw a  1 1. R ic h t e t  m a n  m i t  e in ig e n  
k le in e n  Ä n d e ru n g e n  d a s  G e rä t  so  e in , d a ß  d ie  S te ig -  u n d  
Z u le i tu n g e n  e v a k u ie r t  u n d  d a n n  b is  1 a t a  g e fü ll t  w e rd e n  k ö n n e n , 
so  s in k t  d e r  G a s v e rb ra u c h  a u f  e tw a  1/ 3 1.

Z u s a m m e n fa s s u n g : E s  w ird  e in  n a c h  d e r  M e th o d e  d e r  
G a ss ä u le n w ä g u n g  a rb e i te n d e s  G e r ä t  m it  v a r ia b le m  N u l lp u n k t  
b zw . v a r ia b le r  E m p f in d l ic h k e i t  b e sc h rie b e n , d a s  f ü r  S c h n e ll
b e s t im m u n g e n  d e r  D ic h te  so w ie  S e r ie n m e s su n g e n  in  G a s 
z e r le g u n g s a n la g e n  g e e ig n e t is t .  E in e  S o n d e ra u s fü h ru n g  m it  
G a s rü c k g e w in n u n g  w ird  f ü r  d ie  M e ssu n g  s e l te n e r  G a se  b e 
sc h r ie b e n .

Eing. 13. April 1943. [20.]

Abb. 3. Gassäulenlibelle m it Um
schaltung und Gasrückführung 
für die Messung eines Gases gegen 

ein Vergleichsgas.
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S i c h e r h e i t s p i p e t t e n
V o n  D r . - I n g .  R H E I N F E L S ,  T e c h n .  A u f s i c h t s b e a m t e n  d e r  B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t  d e r  c h e m i s c h e n  I n d u s t r i e ,  K ö l n

Se i t  e in e r  R e ih e  v o n  J a h r e n  n im m t  d ie  U n fa llz a h l b e im  P i 
p e t t ie r e n  d u rc h  A u fsa u g e n  ä tz e n d e r  o d e r  g if tig e r  S to ffe  zu, 

b e d in g t  d u rc h  d a s  H in z u k o m m e n  n e u e r  u n d  g ro ß e r  I n d u s t r ie 
zw eige, d ie  s ic h  m a ß a n a ly t is c h e r  M e th o d en  z u r  B e tr ie b sa n a ly se  
in  b e so n d e re m  U m fa n g e  b e d ie n e n . M it A u sb ru c h  d es K rie g es  
m u ß te n  d a n n  v ie le  e in g e ü b te  K r ä f te  d u rc h  N e u lin g e  e r s e tz t  
w e rd en , d e n e n  es a n  d e r  E r f a h r u n g  fe h lte , d a ß  m a n  d e m  A u f
sa u g e n  e in e  g ew isse  A u fm e rk s a m k e it  sc h e n k e n  u n d  es n ic h t  
a u f  g u t  G lü c k  g e d a n k e n lo s  m a c h e n  d a rf ,  d e n n , so b a ld  d e r  
P ip e tte n b a u c h  g e fü ll t  is t ,  m u ß  d ie  S a u g k ra f t  s t a r k  v e rm in d e r t  
w e rd en , d a  so n s t  d ie  F lü s s ig k e it  w e it  ü b e r  d ie  S tr ic h m a rk e  
h in a u s s c h ie ß t  u n d  z w an g lä u fig  in  d e n  M u n d  g e rä t .  H ie rd u rc h  
m a c h te  s ic h  e in e  n e u e  R e ih e  v o n  U n fä lle n  b e m e rk b a r , u n d  d ie  
N e u k o n s tru k t io n  n a c h  A b b . 4  in  e in e m  G ro ß b e trie b e  zeig t, 
d a ß  a u c h  d o r t  d ie  G e fa h r  e r k a n n t  w a r.

Gegen diese Kugeln könnte man einwenden, daß der Grad 
der gewährten Sicherheit nur gering ist, weil man immerhin noch 
den Rhythmus wahrnehmen muß; tatsächlich eingewandt ist aber, 
daß die Genauigkeit des Arbeitens durch das Ablaufen der Flüssig
keit von den Kugelflächen leiden würde. Das wäre richtig, wenn 
die Kugeln regelmäßig gefüllt würden, aber dann wäre auch die 
Sicherheit dahin, denn der Arbeitende soll doch nach wie vor nur 
bis zur Strichmarke saugen, und die Kugeln dürfen nur selten 
einmal Bedeutung bekommen. Mit anderen Worten, diese Pipetten 
sollen dem Anfänger helfen, das Einstellen auf die Marke gefahrlos 
zu üben und können auch dem Erfahrenen noch nützen, wenn er 
einmal nicht ganz bei der Sache ist.

D ie  L e h m a n n - F i p e t t e  (4) w ill d ie  G e fa h r  d u r c h  a u to m a t i 
sch es S c h lie ß e n  e in es G la ssc h liffe s  b a n n e n , u . zw . m it te l s  e ines 
S c h w i m m e r s ,  d e r  im  v e rg rö ß e r te n  S ic h e rh e i ts ra u m  r u h t  u n d  
a n sp r ic h t ,  so b a ld  s ich  d ie se r  R a u m  b is  z u  e in e r  g ew issen , n o ch
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A b e r n o c h  e in  w e ite re r  G ru n d  m a c h t  f ü r  v ie le  A rb e ite n  
d ie  V e rw e n d u n g  v o n  S ic h e rh e its p ip e tte n  e rfo rd e rlic h , d a ß  
n ä m lic h  m a n c h e  F lü s s ig k e ite n  D ä m p fe  a u ss to ß e n , d ie  u n 
a n g e n e h m e  E ig e n sc h a f te n  h a b e n , w ie  A m m o n ia k , s ta r k e  
S ä u re n  u sw ., d ie  E k e l  e rre g e n  o d e r  a u c h  w id e rlich  r iec h en  
o d e r  sc h m e c k e n ; a b g e se h e n  d a v o n , d a ß  z w isc h en g e sc h a lte te  
A b s o rp tio n s rö h rc h e n  n ic h t  f ü r  a lle  F ä lle  b ra u c h b a r  s in d , e r 
sc h w e re n  s ie  a u c h  d ie  E in s te l lu n g , so  d a ß  m a n  b e sse r  a u f  d ie  
g rö ß e re  B e q u e m lic h k e it  d e r  m e n sc h lic h e n  S a u g k ra f t  v e r 
z ic h te t  u n d  s ic h  a n d e re r  M e th o d e n  b e d ie n t .

A lle in  d e m  e r s te n  Z w eck e  d e r  G e fa h rv e rm in d e ru n g  d ie n e n  
d ie  d re i  e r s te n  P ip e tte n fo rm e n , d ie  in  d e r  ü b lic h e n  W eise  
b e n u tz t  w e rd en , a b e r  d e n  U n a u fm e rk sa m e n  n o c h  e in m a l 
w a r n e n ,  d a  b e i  d e r  e in fa c h e n  K u g e lp ip e t te  (1) d e m  k u rz 
z e itig e n , sc h n e lle n  S te ig e n  o b e rh a lb  d es M e ß s tr ic h e s  e in e  V e r
la n g s a m u n g , b e i d e r  Z w e ik u g e lp ip e tte  (2) d e r  g le ic h e  R h y th m u s  
n o c h  e in  z w e ite s  M al fo lg t.  D a s  d r i t t e  B ild  l ä ß t  in  d e r  K u g e l 
e in  n a c h  o b e n  g eb o g en es  R ö h r c h e n (3) e rk e n n e n , d a s  gegen  
S p r i tz e r  s c h ü tz e n  so ll, d ie  b e im  A u fsau g e n  v o n  F lü s s ig k e its 
re s te n  d u rc h  b e ig e m e n g te  L u f t  le ic h t  e n ts te h e n .

u n g e fä h r lic h e n  H ö h e  g e fü ll t  h a t .  D a r ü b e r  is t  n o c h  e in e  S ic h e r
h e itsk u g e l  a n g e b ra c h t  f ü r  d e n  F a l l ,  d a ß  d e r  a u to m a tis c h e  
A b sch lu ß  e in m a l v e rsa g e n  so llte , z. B . w e n n  d a s  g e r in g e  sp e 
z ifisch e  G e w ich t d e r  a n g e s a u g te n  F lü s s ig k e it  d e n  S c h w im m e r 
n ic h t  g e n u g  o d e r  z u  s p ä t  h e b e n  so llte .

D a  d iese  g a n z e  S ic h e rh e its v o rr ic h tu n g  ü b e r  d e r  S t r ic h 
m a rk e  s i tz t ,  s c h a lte t  s ie  b e i o rd n u n g sg e m ä ß e m  A n sa u g e n  je d e n  
M e ß feh le r a u s  u n d  d ie n t  le d ig lic h  a ls  S ic h e rh e it  b e i e tw a ig e r  
U n a u fm e rk s a m k e it .  D e r A u fs a tz  h a t  N o rm a ls c h lif f  u n d  p a ß t  
a u f  a lle  e n ts p re c h e n d e n  P ip e t te n ,  so  d a ß  je d e r  se in  e ig en es 
M u n d s tü c k  h a b e n  k a n n ,  e in  n ic h t  z u  u n te r s c h ä tz e n d e r ,  h y g ie 
n is c h e r  V o rte il.

B ei d e r  P ip e t t e  n a c h  D r. V o i g t  (5) is t  d a s  S c h w im m e r
v e n ti l  B e s ta n d te il  d e s  M e ß ra u m e s  u n d  so ll d ie  A rb e i t  se lb s t 
b e sc h le u n ig e n ; s ie  d ie n t  s e i t  25 J a h r e n  e in e m  S o n d e rz w ec k , 
d e r  a u to m a tis c h e n  A b m e ssu n g  v o n  17 c m 3 A m m o n i a k .  D e r  
D ä m p fe  w eg en  e r fo lg t d a s  A n sa u g e n  d u r c h  e in e n  B a ll, u n d  e in  
z w isc h e n g e sc h a lte te s  G e fäß  m it  L u f tlo c h  g e s t a t t e t  d u rc h  A b 
h e b e n  d es F in g e rs  v o m  L o c h  d ie  L h rte rb re c liu n g  d e s  S a u g e n s  
u n d  n im m t a u c h  e tw a  ü b e r la u fe n d e s  A m m o n ia k  a u f .



A u c h  M ode ll 6 b e n u tz t  d e n  G la sfch liff , e ig n e t s ic h  a b e r  
n u r  z u m  r o h e n  A b m e s s e n ,  e tw a  v o n  Z u sa tz f lü s s ig k e ite n . 
D e r  G la ssc h liff  is t  d a s  E n d e  e in e s  G la ss ta b e s , d e r  im  In n e rn  
d e s  M e ß k ö rp e rs  h o c h  u n d  a u ß e n  w ie d e r  h e ru n te rg e fü h r t  is t, 
w o  e r  d e n  A u s la u f  r in g fö rm ig  u m fa ß t .  D ie  P ip e t te  w ird  d u rc h  
K ip p e n  d e r  V o rra tf la s c h e  g e fü llt ,  s t e l l t  b e im  Z u rü c k n e h m e n  
b zw . H in se tz e n  je  n a c h  B ieg u n g  d e s  F ü llro h re s , a u to m a tis c h  
d a s  M aß  e in  u n d  w ird  d u rc h  A n h e b e n  d es G la ss ta b e s  e n tle e r t .

D u rc h  D ru c k  a u f  d a s  H a l b g e b l ä s e  d e r  A n o rd n u n g  n a c h  
A bb. 7 k a n n  m a n  d ie  P ip e t t e  in  e in fa c h e r  W eise  fü lle n . Z w e ck 
m ä ß ig e r  w ird  o f t  e in  T - S tü c k  im  S to p fe n  se in , d a s  m a n  m it  d e m  
F in g e r  v e rs c h l ie ß t  u n d  n a c h  F ü l lu n g  d e r  P ip e t te  z u m  A b lassen  
d e r  ü b e rsc h ü s s ig e n  D ru c k lu f t  ö ffn e t.

A b b . 8 z e ig t e in e  P ip e t t e  m it  Z w e iw eg e h ah n  u n d  Ü b e r 
la u fg e fä ß  n a c h  D a f e r t ,  d ie  a u s  e in e m  h ö h e r  s t e h e n d e n  
V o r r a t s b e h ä l t e r  b e i d e r  d a rg e s te ll te n  H a h n s te llu n g  g e fü llt  
w ird , b is  a u s  d e m  R ö h rc h e n  im  Ü b e rla u fg e fä ß  F lü s s ig k e it  au s- 
t r i t t ;  d u rc h  D re h e n  d es H a h n e s  w ird  d ie  so  a u to m a tis c h  a b 
g em essen e  M enge  s e n k re c h t  n a c h  u n te n  e n tle e r t .

G e b rä u c h lic h e r  a ls  D ru c k  is t  S a u g f ü l l u n g ,  in  e in fa c h 
s te r  F o rm  n a c h  A b b . 9 m it  e in e m  S a u g b a ll , d e r  d u rc h  S c h la u c h  
m it  je d e r  P ip e t te  v e rb u n d e n  w e rd en  k a n n . W en n  e in e  V a k u u m 
le i tu n g  v o rh a n d e n  is t ,  k a n n  m a n  d iese  a n  S te lle  d e s B a lles  
sa u g e n  la s s e n  o d e r  n a c h  A b b . 10 ü b e r  e in  a n g esch m o lzen es  
T -S tü c k , w o b e i d ie  P ip e t t e  o b e n  m it  d e m  F in g e r  z u  v e r 
sc h lie ß en  is t .

A u c h  d ie  P ip e t t e  n a c h  F r i e d r i c h s  ( l l ) 1) t r ä g t  e in  Ü b e r 
la u fg e fä ß  u n d  e in e n  G u m m ib a ll, d e r  a b e r  z u m  U n te rsc h ie d  
v o n  d e n  a n d e re n  M e th o d e n  e in e  D ru c k b e g re n z u n g  h a t .  D as  
E in d rü c k e n  d es B a lle s  g e sc h ie h t d u rc h  e in e n  S t i f t  m it  S te ll
s c h ra u b e , d e r  v o n  e in e m  B ü g e l u m  d e n  B a ll g e tra g e n  w ird ; 
d ie  E in s te l lu n g  e r fo lg t so, d a ß  d e r  B a ll g e ra d e  d ie  F lü ss ig k e it  
a u s  d e m  R ö h rc h e n  s a u g t, so  d a ß  d a s  Ü b e rla u fg e fä ß  m ö g lic h s t 
s e l te n  z u m  E n tle e re n  g e ö ffn e t w e rd en  m u ß . D u rc h  e in  z w eites  
E in d rü c k e n  b is  z u m  A n sc h la g  e rfo lg t d ie  E n tle e ru n g  m it  f a s t  
g le ic h b le ib e n d e r  Z e it .  F ü r  F lü ss ig k e ite n  m it  h o h e m  D a m p f
d ru c k , z. B . C S 2, Ä th e r  usw . i s t  d ie  s o n s t  g le ich e  P ip e tte  
m it  e in e m  A b s p e r rh a h n  (12) v e rse h e n , d a m i t  e in e  v o rz e itig e  
E n tle e ru n g  d u rc h  e n ts te h e n d e n  In n e n d ru c k  v e rm ie d e n  w ird .

I n  e ig e n a r t ig e r  W eise  w ird  n a c h  A b b . 13 d ie  L u f t v e r -  
d ü n n u n g  e r re ic h t ,  in d e m  z u n ä c h s t  e in  G u m m isch la u ch  d u rc h  
zw ei G u m m iw a lz en  z u sa m m e n g e d rü c k t, d u rc h  D re h en  a n  
e in e m  H a n d rä d c h e n  d iese  Q u e tsc h s te lle  v e rsch o b e n  u n d  d a 
d u r c h  d e r  a b g e s p e r r te  R a u m  v e rg rö ß e r t  o d e r  v e rk le in e r t  w i r d ; 
d . h . d ie  L u f t  w ird  v e r d ü n n t  o d e r  z u sa m m e n g e d rü c k t, so  d a ß  
d ie  F lü ss ig k e it  n a c h s te ig t  o d e r  a u s t r i t t .  D as  E in s te l le n  u n d  
A b fü lle n  k le in e r  F lü ss ig k e itsm e n g e n  k a n n  b e i g ro ß e r  G e n au ig 
k e i t  m it  e in e r  H a n d  erfo lg en .

S e h r  e le g a n t  i s t  d ie  L ö su n g  (14) d u rc h  d e n  P e l e u s -  
B a l l 2), d e r  a u f  je d e  P ip e t te  p a ß t .  E r  h a t  d re i  V e n tile , A  fü r  
d e n  L u f ta u s la ß  b e im  Z u sa m m e n d rü c k e n  d e s  B a lles, S  f ü r  d a s  
A n sa u g e n  d e r  F lü s s ig k e i t  u n d  E  z u m  E n tle e re n  d e r  a b g e 
m esse n en  M enge. S ä m tlic h e  V o rg än g e  w e rd e n  m it  d e r  re c h te n  
H a n d  a u sg e fü h r t ,  d a  d ie  V e n tile  d u rc h  D ru c k  a u f  d ie  b e id e r 
se itig  b e z e ic h n e te n  F lä c h e n  g e ö ffn e t w e rd en .

E s  la g  n a h e , a u c h  d ie  e in fa c h e  K o l b e n p u m p e  (15) z u r  
L u f tv e rd ü n n u n g  u n d  A n sa u g u n g  d u rc h  V e rg rö ß e ru n g  d es a b 
g esch lo ssen en  R a u m e s  n u tz b a r  zu  m a c h e n , w a s  a b e r  n u r  f ü r  
k le in e  P ip e t te n  b is  e tw a  10 cm 3 r a ts a m  se in  soll, w ä h re n d  
B ru c h te i le  a u s  g ra d u ie r te n  M e ß p ip e t te n  (A bb. 16) z u v erläs s ig  
zu  e n tn e h m e n  s in d . Ä h n lich  d e r  L e h m a n n - V i p e t t e  (A bb. 4) 
k a n n  m a n  a u c h  h ie r  d ie  P u m p e  t r e n n e n  u n d  g e m e in sa m  f ü r  
v ie le  P ip e t te n  b e n u tz e n  (17); n a c h  d ie sem  G ru n d s a tz  a rb e ite n  
d ie  „ F o r tu n a “ - u n d  d ie  ,,A se p tic u s“ -P ip e t te ;  a u ß e rd e m  d ie  
,,W e s te rg re n “ -P ip e tte ,  d ie  z u r  B e s tim m u n g  d e r  S e n k u n g s 
g e sc h w in d ig k e it d e r  ro te n  B lu tk ö rp e rc h e n  in  d e r  ä rz tlic h e n  
P r a x is  v e rw e n d e t  w ird .

S c h u tz  g eg en  G a se  u n d  D ä m p fe , s e lb s t  b e im  A n sau g e n  
m it  d e m  M u n d e , b ie te t  d ie  R ü t g e r s -  P ip e t t e 3) d u rc h  e in e  
W a s s e r v o r l a g e  n a c h  A b b . 18. R a u m  d , d e r  g rö ß e r  a ls  d e r  
M e ß ra u m  a  se in  m u ß , w ird  m it  W a s se r  g e fü llt ,  d a s  b e im  A n 
s a u g e n  d e r  P ip e t te  n a c h  e s te ig t  u n d  b e i E n tle e ru n g  d e s  M eß 
ra u m e s  z u rü c k fä ll t ,  so  d a ß  s t e ts  e in e  W asse rsä u le  zw isch en  
M u n d  u n d  F lü s s ig k e i t  lie g t.

O b  n ie rm it  d ie  A u sw a h l a n  S ic h e rh e its p ip e tte n  —  es 
f e h lt  z. B. e in e  b e z u g s fe r tig e  A n o rd n u n g  z u m  Z w isc h en 
sc h a lte n  e in es fe s te n  A b s o rp tio n sk ö rp e rs  —  e rsc h ö p f t is t ,  w ird  
d e r  e in e  o d e r  a n d e re  L ese r e n ts c h e id e n  k ö n n e n ;  jed e n fa lls  
z e ig t d ie  Z u sa m m e n s te llu n g , d a ß  d e n  v e rs c h ie d e n s te n  W ü n 
sc h e n  u n d  B e d ü rfn is se n  d u rc h  g e e ig n e te  A u sw a h l R e c h n u n g  
g e tra g e n  w e rd e n  k a n n , so  d a ß  d e r  V e rw e n d u n g  i. S. d e s  § 51 
d e r  U n fa l lv e rh ü tu n g s v o rs c h r if te n ,  g a n z  b e so n d e rs  f ü r  A n 
fä n g e r, n ic h ts  m e h r  im  W eg e  s te h e n  d ü r f te .  F ü r  e tw a ig e  H in 
w eise  a u f  w e ite re  K o n s tru k t io n e n  w ä re  d e r  V e rfasse r d a n k b a r .

Nachstehende B e z u g s q u e l le n  ergaben sich aus der prakti
schen Mitarbeit der genannten Firmen bei der Auffindung der 
Modelle, deren Nummern vor der betr. Firma stehen, die aber 
meist auch noch andere Pipetten liefern'wird.

Es liefern:
1—3, 11, 12, 14 F ranz Bergm ann und Paul A ltm ann K .-G.,1 Berlin NW  7, Luisen- 

atraße 46.
I ,  2, 5, 15, 17 Dr. H eiur. Trilling N achf., Inh . H . L ichtenberger, Bochum , W eiher

straße 21.
1—3, 15, 17 Laboratorium sbedarf-Gesellschaft, Essen, H erkulesstraße 9/11.
8 , 15, 17 Ströhlein & Co., Düsseldorf, A dersstraße 93.
I I ,  12 Greiner & Friedrichs, S tützerbach (Thür.X
13 Spindler & H oyer K .-G ., Göttingen.
1, 15, 17, 18 W. Feddeler, Essen, Michaelstraße 24.
15, 16 Vereinigte Laborbedarfs- und Glaslieferungs-G. m . b. H ., Berlin SO 36.

Eing. 19. März 1943. 21.]

>) Chemiker-Ztg. 51, 688 [1927]. S) Chemiker-Ztg. 57, 163 [1933]. 8) Ebenda 63, 22 [1939].

B E R I C H T E  A U S  DE R C H E M I S C H E N  T E C H N I K
UMSCHAU

L e is tu n g s r e g e ln  f ü r  W ä r m e a u s t a u s c h e r 1) . Infolge der 
großen Anzahl der durch die Verschiedenartigkeit des Strömungs
zustandes und der Form der Wärmeaustauschflächen bedingten 
Wärmeübergangsgesetze bereitet es Schwierigkeiten, für die Wärme
austauscher in ihrer Gesamtheit einheitliche Abnahmeregeln zu 
schaffen. Unter Annahme gewisser einschränkender Voraus
setzungen ist diese Möglichkeit jedoch auch für Wärmeaustauscher 
gegeben. So lassen sich für Oberflächenwärmeaustauscher mit 
stationärer, aufgezwungener und turbulenter Strömung, bei denen 
lediglich der Wärmeaustausch durch Leitung und Konvektion 
berücksichtigt wird, Leistungsregeln aufstellen. Fine weitere 
Voraussetzung ist, daß die Wärmeaustauscher eine reine Ober
fläche besitzen und ausschließlich für den Wärmeaustausch be- 
stiinm t sind, also nicht wie z. B. Kondensatoren und Verdampfer 
noch anderen Zwecken dienen.

Jeder Wärmeaustauscher wird für eine bestimmte Wärme
leistung und bestimmte Temperaturverhältnisse geliefert. Nach 
der Grundgleichung Q =  k ■ F • }}m kann man als Hauptbezugs
größe für die Leistungsregeln entweder die Wärmedurchgangs
zahl k oder aber mit Rücksicht auf die Interessen der Lieferfirmen 
den Wert k -F  =  Q/thn (spez. Wärmeleistung) oder noch besser 
dm spez (spez. mittlerer Temperaturunterschied) zugrunde legen. 
Der Wert ihn spez bezeichnet den zu erzielenden mittleren Tempe
raturunterschied zwischen beiden Medien für eine Einheitswärme- 
menge von 100000 kcal/h. Es genügt nun meistens nicht, einen

x)  S .  K ühne , Z. Ver. d tsch . In g ., Beih. V erfahrens techn. 1943, H eft 2.

dieser Werte lediglich für die Betriebsverhältnisse gemäß der Be
stellung zu garantieren, weii der Abnahmeversuch normalerweise 
unter etwas anderen Betriebsverhältnissen (andere E intritts
temperaturen, Stoffmengen und Wärmemenge) stattfindet. Die 
Untersuchung des Temperatureinflusses auf die Wärmeleistung 
ergibt, daß bei Gasen und überhitzten Dämpfen stets eine Ab
nahme, bei tropfbaren Flüssigkeiten —- insbes. Wasser — stets 
eine Zunahme der Wärmeübergangszahl mit steigender Temperatur 
bei allen Strömungsarten zu verzeichnen ist. Man kann die größt
mögliche durch den Temperatureinfluß hervorgerufene Minder
leistung für jeden Betriebszustand auf Grund vereinfachter An
nahmen feststellen. Der Besteller hat es jedoch in der Hand, 
durch die Wahl geeigneter Bezugstemperaturen stets die Gewähr 
zu haben, daß die volle garantierte Wärmeleistung eingehalten 
werden muß, eine Berücksichtigung des Temperatureinflusses also 
nicht erforderlich ist.

Um bei veränderten Mengen den Geschwindigkeitseinfluß in 
der Garantie zu berücksichtigen, kann man die Leistungswerte für 
den in Frage kommenden Geschwindigkeitsbereich kurvenmäßig 
darstellen. Auch für den Druckverlust wird angegeben, wie seine 
Abhängigkeit von Temperatur und Geschwindigkeit in den 
Garantien berücksichtigt werden kann.

Von besonderer Wichtigkeit für die Leistungsbeurteilung ist 
die genaue Feststellung des mittleren Temperaturunterschiedes 
zwischen beiden Medien. Es werden Schaubilder für die drei 
Grundstromarten Gegenstrom, Gleichstrom und Kreuzstrom  
gebracht bzw. angeführt, die eine unmittelbare Feststellung des 
mittleren Temperaturunterschiedes aus den vier Endtemperaturen 
mit für Garantieversuche genügender Genauigkeit gestatten.
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Zusammenfassend wird für alle in Frage kommenden Wärme
austauscher eine einheitliche Garantiefestlegung vorgeschlagen, 
welche grundsätzlich aus drei Teilen besteht, nämlich erstens aus 
der Angabe des eigentlichen Leistungswertes sowie der Druck
verluste, zweitens aus der Tabelle der Bezugstemperaturen für 
beide Medien und drittens aus dem Hinweis auf die Grundstromart 
des Apparates. Die Leistungswertangabe wird je nach der Berück
sichtigung der Mengenveränderlichkeit entweder die Form einer 
Kurvenschar, eines Linienzugs oder Finzelwertes annehmen. An
zustreben ist nach Möglichkeit stets die einfachste Art der Garantie
festlegung, u. zw. sowohl bezüglich der Leistungswertangabe als 
auch der Bezugstemperaturen. Man sollte auch dann noch die 
Angabe eines einzigen Leistungswertes wählen, wenn mit einer 
Mengenveränderlichkeit innerhalb eines kleinen Bereichs zu 
rechnen ist. Gleichfalls sollte der Wärmeaustauscher stets so reich
lich bemessen sein, daß er für alle in Frage kommenden Temperatur
verhältnisse die volle garantierte Wärmeleistung erreicht. (39)

W irk u n g ,  D r u c k v e r lu s t  u n d  F lü s s ig k e i t s in h a l t  v o n  
S p r ü h b ö d e n  in  R e k t i f iz ie r s ä u le n 2). Wird die Flüssigkeit auf 
einem Rektifizierboden durch den Dampf so versprüht, daß sich 
ein mittlerer Tropfendurchmesser von 1 mm ergibt, so beträgt 
die Oberfläche je Liter Flüssigkeit 6 m 2. Dieser Oberflächenver
größerung steht aber der Nachteil entgegen, daß die Flüssigkeit

oberhalb der Bodenplatte durch
mischt wird. Die besonderen 
Strömungsverhältnisse beeinflus
sen ferner die Austauschzahlen 
sowohl im Dampf als auch in der 
Flüssigkeit. Das Zusammenwirken 
aller Einflüsse konnte nur durch 
Versuche festgestellt werden.Diese 
wurden im Apparatebau-Labora
torium der T. H . Karlsruhe durch
geführt, bei denen zunächst Sieb
bodenplatten ohne Ablaufwehr 
und danach zur Verminderung der 
Verkrustungsgefahr Platten mit 
Schlitzen von 14 mm Breite und 
66 mm Länge untersucht wurden. 
Wie sich hier die Flüssigkeit über 
den Böden verteilt, zeigt Abb. 1, 
während in Abb. 2 die Wirkung 
des Bodens, für welche als Maßstab 
das Verstärkungsverhältnis ge

wählt ist, in Abhängigkeit von der Dampfgeschwindigkeit im 
Säulenmantel dargestellt ist. Zum Vergleich sind Versuchskurven 
von Glockenböden miteingezeichnet. Danach nimmt bei Sprüh
böden die Wirkung bei kleineren Belastungen stark ab. Sie

w M  V /w vx/m r,.

Abb. 1. Flüssigkeitsverteilung auf dem 
untersuchten Sprühböden bei einer Dampf- 

geschwindigkeit von wD =  0,7 m/s.
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Abb. 2. V erstärkungsverhältnis s in Abhängigkeit von der Dampfgeschwindigkeit wD. 
Gemisch Äthylalkohol-W asser Bodenabstand H  =  350 n»n
llücklaufverhältnis v =  co Säulendurchmesser 400 mm
Bodenablaufkouzentration xp =  50 Mol-% Druck p =  760 mm QS

sind nicht so weit wie die üblichen Glockenböden belastbar. Ihre 
Bauart ist allerdings einfach.

Der Druckverlust in dem durch Sprühböden strömenden 
Dampf ist nur bei mittleren und kleineren Belastungen kleiner 
als beim Glockenboden. Der Flüssigkeitsinhalt wächst sehr stark 
mit der Belastung. (37)

F ö r d e r k ö r b e  a u s  S ta h l  u n d  L e ic h tm e ta l l3) . Das Eigen
gewicht der Förderkörbe im Bergbau beeinflußt maßgeblich die 
Bemessung der übrigen Schachtfördereinrichtungen, und besonders 
in Anbetracht der immer größer werdenden Teufen und N utz
lasten werden leichte Förderkörbe angestrebt. Die Gewichts
einsparungen durch Leichtbauweise bei Stahlförderkörben sind 
unerheblich; sie sind aber beträchtlich (bis 50%), wenn man 
Al-Legierungen verwendet. Dadurch können Nutzlast und Förder
leistung gesteigert, die Ausmaße der übrigen Einrichtungen ver
ringert, die Überwachung erleichtert werden, so daß erheblich an 
Betriebskosten gespart wird; der Stromverbrauch sinkt (etwa 
um 2%). Im S te in sa lz b e r g b a u  können Förderkörbe auf 
Al-Legierungen unbedenklich in trockne Schächte eingebaut 
werden; dagegen muß in Schächten, die Salzwasser führen, durch 
Aufhängen von Probestücken erst die korrosionsbeständigste
s) Z. Ver. dtsch. Ing ., Beih. Verfahrenstechn. 1943. 31.
•) H. Renjordt, E lek triz itä t im  Bergbau 17, H . 6, S. 71 [1942].

Legierung ermittelt werden. Die Leichtmetallteile müssen wegen 
der Korrosionsgefahr mit einem gut deckenden Anstrich versehen 
sein. Bei der baulichen Durchbildung der Förderkörbe sind die 
Eigenheiten des Werkstoffs zu beachten, um Kontaktkorrosionen 
vorzubeugen. Als zurzeit geeignetste Legierung erwies sich Dur
alumin 681 ZB 1/3 veredelt; Mindestfestigkeit 42 kg/mm bei 12 % 
Mindestdehnung ; spez. Gew. 2,8. Im Steinsalzbergbau zeichnete sich 
auch Duralplat ZB 1/3 durch hohe Korrosionsbeständigkeit aus. (40)

F ö r d e r r in n e  m it S c h u b b le c h e n .  Zur Fortbewegung von 
klebrigem Gut, wie nassem Salz, Lehm usw., oder von Gut höherer 
Temperaturen (Röstrückstände, Asche, Schlacke usw.) dienen 
zweckmäßig eiserne Rinnen, in denen das Gut durch Schub- 
bleclie fortgeschoben wird. Kettenförderer oder Transport
schnecken eignen sich des hohen Verschleißes wegen für solche 
Zwecke weniger. Man hatte zwar schon früher Schubrinnen ver
wendet, aber ihr Kurbelantrieb löste Stoßwirkungen aus, die

die Brauchbarkeit solcher 
Rinnen für die Praxis ein
schränkten. Seit Mai 1943 
ist nun eine in den bei
gegebenen Schnitten ge
zeigte neue Art von Schub
rinnen in Betrieb, bei denen 
die Schubbleche festliegen, 
jedoch in Lagern pendeln 
können, wohingegen die 
Rinne selbst sich hin- und 
herbewegt. Der Rinnentrog 
ist auf einer Laufschiene 
befestigt, die in Rollen
lagern geführt wird. Der bewegliche Teil liegt unterhalb des 
Troges und ist so vor Verschmutzung geschützt. Der Antrieb 
erfolgt durch einen Motor, der in der Minute 2—4mal umgepolt 
wird. Die Förderrinne arbeitet gleichmäßig, ruhig und stoßfrei. 
Der Trog wird eckig oder konisch in einer Breite von 800 bzw. 
500 mm ausgeführt. Der niedrige Bau erweist sich dabei als be
sonders vorteilhaft. Entleerungsschieber sind vorgesehen. (41)

I s o f le x ,  e in  n e u e s  I s o l i e r m a t e r i a l 4), besteht aus Folien
aus Celluloseacetat, die gewellt sind und in mehrfacher Schicht 
kreuzweise aufeinandergelegt werden, so daß sie sich nur 
punktförmig berühren. Die 
Folien sind nach einem paten
tierten Verfahren pigmentiert 
und dadurch feuchtigkeits
beständig geworden. Die ferti
gen Platten können mit dem 
Messer geschnitten werden; sie 
werden in einer Stärke von
19—100 mm hergestellt. Im 
allgemeinen sind sie dunkel ge
färbt, für Fensterisolierung 
gibt es jedoch auch farblose, 
lichtdurchlässige Platten. Die 
Wärmeleitzahl beträgt ~ 0 ,0 4  
kcal/m h °. Infolge ihres ge
ringen Gewichts (~ 1 2  kg/m3) 
dienen sie vorzugsweise zur 
Isolierung von Kühlwagen 
usw., doch hat man sie in 
Schweden auch für stationäre 
Anlagen verwendet. Bei der 
Verlegung wird zunächst die 
Außenwand mit einer Asphalt
schicht wasserdampfdicht ge
macht, dann im erforderlichen 
Abstand eine Innenwand aus 
Leichtbeton errichtet und da
zwischen die aus den einzelnen 
Platten bestehende Isolier
schicht geschoben. Beim Bo
den wird entsprechend ver
fahren, nur ruhen hier 
die Leichtbetonplatten auf 
Klötzen, für die in die Isolier
schicht Öffnungen geschnitten 
wurden; zum Schluß wird eine Betonschicht aufgegossen. Die 
Deckenisolierung wird auf eine dünne M onier-Zw ischendecke 
aufgelegt. Isoflex wird neuerdings auch in Deutschland her
gestellt.  (42)

*) E . Emilik, Z. ges. K älte-Ind . 50, 48 [1943],
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Ü b e r  d ie  E r n ie d r ig u n g  d e s  F l a m m p u n k te s  b r e n n b a r e r  
L ö s u n g s m i t t e l  d u r c h  M e th y le n c h lo r id  ist bereits kurz be
richtet worden6). Eine Erhöhung des Flammpunktes wurde, wie 
es damals hieß, ,,in keinem Fall“ beobachtet. Dies ist richtig, wie 
jetzt festgastellt wurde6), da nur Lösungsmittel untersucht wurden, 
deren Flammpunkt höher liegt als der des Methylenchlorids. Ver
wendet man aber Lösungsmittel, deren Flammpunkt tiefer liegt, 
") D iese Z tschr. 14, 317 [1941]. ')  Lack- u. Farben-Z. 1943, 92.

so wird er durch Zusatz von Methylenchlorid erhöht. Dies ist 
z. B der Fall bei Äthylacetat, Äthylformiat und Methylcyclo- 
hexan, deren Flammpunkt —4,5°. —20°, —11° durch Zusatz von 
10, 20 und 25% CH2C12 auf —-3°, —17° und —10° stieg. Die 
Prüfung erfolgte im Flammpunktprüfer nach P ensky-M artens. 
Dabei ist zu erwähnen, daß der Flammpunkt des Methylen
chlorids, wenn überhaupt von einem solchen gesprochen werden 
kann — CH2Cl2ist jaunbrennbar — beietwa + 5 °  anzunehmen ist. (38)

P A TE N T E _______________________________________
Alle Patente, welche nicht die chemische 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

D. Arbeitsgänge 
(Spezialapparaturen s. Kl. II bis X X V ) 

U. Wärmeaustausch, Erhitzen, Kochen
V e r h in d e r u n g  d e r  K o n v e k t io n  in  f a s e r -  u n d  p u l v e r 

f ö r m ig e n  zwischen zwei aufwärts gehenden Wänden eingebrach- 
ten I s o l i e r s to f f e n .  —- Einrichtung zur —- dad. gek., daß an den 
Wänden eng übereinander über ihrem ganzen Verlauf fest mit den 
Wänden verbundene Ansätze aus einem schlecht leitenden Werk
stoff derart angeordnet sind, daß sie den Konvektionsströmen 
schräg entgegenstehen. — Als ungefähres Maß des Abstandes 
kann maximal die Länge der Platten, also etwa ein Drittel des 
Isolierraumes, angegeben werden. Zeichn. M e s s e r  &  C o. G . m .
b .  H . ,  Frankfurt a. M. (Erfinder: F. K au f le in , Frankfurt a. M.) 
(D. R. P. 727768, Kl. 17c, Gr. 405, vom 27. 10. 1939, ausg. 11. 11. 
1942.) Pr.

5. Konzentrieren, Destillieren, Rektifizieren, 
Kondensieren, Extrahieren

F o r t la u f e n d e s  A u s la u g e n  v o n  f e s te n ,  b e is p ie ls w e is e  ö l 
h a l t ig e n  S to ffe n . Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens 
zum —-, insbesondere von Saatgut, durch geeignete Lösungsmittel 
nach Patent 7232221), dad. gek., daß die Enden des Extraktions
rohres in je einem Schenkel zweier mit dem Lösungsmittel selbst 
oder einer spezifisch schwereren Flüssigkeit als Absperrflüssigkeit 
gefüllter U-Rohre münden und die anderen Schenkel dieser U-Rohre 
an ihren Enden mit je einer Steuervorrichtung für die stoßweise 
Zuführung eines Arbeitsmittels, z. B. Druckluft, versehen sind, 
wobei die mit dem Extraktionsrohr verbundenen Schenkel mit 
Ventilen ausgerüstet sind, von denen das auf der Saatguteintrags
seite befindliche Ventil unter dem Einfluß der durch die Steuer
vorrichtung erzeugten Druckschwankungen die Eintrittsöffnungen 
für das Lösungsmittel einerseits und das zu extrahierende Gut 
andererseits abwechselnd schließt und öffnet, das auf der Saatgut- 
austragsseite befindliche mehrteilige Ventil dagegen unter dem 
Einfluß der durch die Steuervorrichtung erzeugten Druckschwan
kungen abwechselnd in der einen Stellung einen Abschluß zwischen 
dem  Schenkel und dem Extraktionsrohr bildet und damit einen 
freien Durchtritt des Lösungsmittels von diesem Schenkel nach 
dem A u strag sro h r herstellt und in der anderen Stellung die Ver
bindung zwischen dem Extraktionsrohr und dem Schenkel unter
bricht, jedoch zwischen dem Austragsbehälter und dem Austrags- 
Tohr freigibt. — Die Einregelung der Frequenz, der Zeitdauer 
sowie der S tä rk e  der Impulse bereitet nunmehr keine Schwierig
keiten, vor allem  ist man mit der Druckhöhe des zur Förderung 
benutzten Arbeitsmittels nicht beschränkt. Weiterer Anspr. u. 
Zeichn. R h e in m e ta l l - B o r s ig  A . -G ., Berlin. (Erfinder: H. Süß , 
Berlin-Tegel.) (D. R. P 726949, Kl. 12c, Gr. 1, vom 25. 6. 1941, 
ausg. 23. 10. 1942.) P r

A u s la u g e v o r r ic h tu n g  mit geneigtem drehbarem Auslauge
zylinder für ununterbrochene Gegenstromauslaugung in Ab
schnitten, der im Inneren mit am Mantel befestigten Führungs
flächen zur Förderung des zu verarbeitenden Gutes und an beiden 
Enden mit je einer Schöpfvorrichtung für das Auslaugegut bzw. 
für die auszulaugende Flüssigkeit versehen ist, dad. gek., daß die 
Führungsbleche aus an der Wand befestigten Gleitflächen be
stehen, die sich bis zur Zylinderachse erstrecken, jeweils auf der 
einen oder anderen Hälfte" des Zylinders angeordnet sind und im 
rechten Winkel zueinander verlaufen, wobei anschließend kreis
abschnittsförmige Bleche senkrecht zu den Enden der Bleche an
geordnet sind, die an der Zylinderwand befestigt sind und zur 
Zylinderachse senkrecht verlaufen sowie dreieckige Bleche, die an 
den aufeinanderstoßenden Kanten der Bleche befestigt sind und 
etwas mit der freien Kante über die Zylinderachse ragen, so daß 
Abteilungen gebildet werden, in denen die Flüssigkeit während 
der Drehung des Zylinders gestaut wird. — Dadurch wird eine 
Erhöhung des Auslaugungsgradts gesichert. Weiterer Anspr. u. 
Zeichn. L . D o b le r  und R a a b e r  S p i r i t u s f a b r i k -  &  R a f f in e r ie  
A c t . - G e s . ,  Györ (Ungarn). (Erfinder: L. D o b le r , Györ (Ungarn.) 
(D. R. P. 727091, Kl. 89c, Gr. 4, vom 21. 9. 1938, Prior. Ung.
II. 10. 1937, ausg. 26. 10. 1942.) Pr.

') Diese Ztschr. 10, 9 [1943].

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

T r o c k n e n  v o n  G a s e n .  Verfahren zum — mit Hilfe von 
Wänden aus osmotisch oder hygroskopisch wirkendem Stoff, an 
denen die feuchten Gase entlang geführt werden, dad. gek., daß 
auf der dem zu trocknenden Gas abgewandten Seite der Wände 
ein niedrigerer Druck als der des zu trocknenden Gases bzw. ein 
Teildruck des Dampfes der zu entziehenden Flüssigkeit, der 
niedriger als der Teildruck des Dampfes in der zu trocknenden 
Flüssigkeit ist, aufrechterhalten und die auf dieser Seite sich an
sammelnde Feuchtigkeit kontinuierlich abgeleitet wird. — Hier
durch wird auf die Anwendung von Schwefelsäure überhaupt 
verzichtet und mit einem Gas, z. B. Luft, als Feuchtigkeitsträger 
gearbeitet; das Verfahren arbeitet also nicht nur billiger, sondern 
auch angenehmer als das bekannte, Schwefelsäure verwendende 
Verfahren. Weiterer Anspr. u. Zeichn. M a s c h in e n f a b r ik  A u g s 
b u r g - N ü r n b e r g  A . - G . ,  Nürnberg. (Erfinder: D ipl.-Ing.
K. W eiß , Nürnberg.) (D. R. P. 722 404, Kl. 12e, Gr. 250, vom
1. 6. 1940, ausg. 4. 8. 1942.) Pr.

Z e r le g u n g  v o n  K o k s o fe n g a s .  Verfahren zur — oder Gas
gemischen gleichartiger Zusammensetzung, bei dem Stickstoff als 
Waschflüssigkeit benutzt wird und sowohl der Stickstoff als auch 
das Gasgemisch durch je einen besonderen Gegenstromkühler und 
einen Trennapparat geführt werden, unter Kühlung des den einen 
Gegenstromkühler von oben nach unten durchströmenden Koks
ofengases durch die aus ihm abgeschiedene Methanfraktion und 
die aus dem Trennapparat entweichende gasförmige Stickstoff- 
Wasserstoff-Fraktion, dad. gek., daß die gesamte Methanfraktion 
am kalten Ende des ersten Gegenstromkühlers in flüssigem Zu
stand abgeschieden, auf Atmosphärendruck entspannt und zu
sammen mit der gesamten, in dem Trennapparat gasförmig an
fallenden Stickstoff-Wasserstoff-Fraktion zur Kühlung des kom
primierten Koksofengases benutzt wird, während der nur als 
Waschflüssigkeit verwendete komprimierte Stickstoff in dem ande
ren Gegenstromkühler von oben nach unten geführt und nur durch 
die im Trennapparat anfallende flüssige Stickstoff-Kohlenoxyd- 
Fraktion nach ihrer Entspannung auf Atmosphärendruck gekühlt 
wird. — Der sonst übliche Stickstoff zum Kühlen wird hier, also 
gespart. Zeichn. D r . - I n g .  V . F i s c h e r ,  Berlin-Johannisthal. 
(D R. P. 724601, Kl, 26a, Gr. 18„, vom 9. 1. 1936, ausg. 31. 8. 
1942.) • Pr.

M is c h g a s ,  in s b e s o n d e r e  v o n  W a s s e r  g a s .  Verfahren zur 
Erzeugung von —, in stetigem Betrieb mit Hilfe eines durch innere 
Verbrennung aufgeheizten, den zuzusetzenden Wasserdampf mit
führenden Wälzgasstromes, dad. gek., 1. daß zur Verbrennung 
K n a llg a s  verwendet wird; 2. daß die Zumischung des Wälzgases 
unmittelbar in dem zur Knallgaserzeugung dienenden Wasser
zersetzungsapparat atsttfindet. —- Vorteile: geringere Explosions
gefahr, fast trägheitslose elektrische Regelung der Temperatur 
des Wälzgasstromes und damit Feinregelung der Gaszusammen
setzung. K . B e rg fe ld ,  Berlin-Halensee. (D. R. P. 724873, Kl. 24e, 
Gr. 107, vom 31. 1. 1936, ausg. 8. 9. 1942.) Rr.

B e r ie s e lu n g s v o r r ic h tu n g  nach dem System des Segner- 
schen Wasserrades f ü r  G a s w ä s c h e r ,  dad. gek., daß die Auf
hängevorrichtung für den beweglichen Unterteil innerhalb eines 
unmittelbar auf dem Wascherdeckel angeordneten Gehäuses, 
welches mit einem seitlichen Eintrittsstutzen versehen ist, liegt, 
und daß die Aufhängevorrichtung einerseits von dem Verschluß
deckel des Gehäuses getragen und anderseits an dem Oberteil des 
Hauptverteilungsrohres befestigt wird, und daß sie aus einem 
Bügel mit zugehörigem, verstellbarem Schraubenbolzen besteht, 
dessen kegelförmige Spitze in eine Vertiefung des mit dem Trag
bolzen der Deckeltragkonstruktion in Verbindung stehenden Trag
ringes eingreift. — Dadurch werden die Pendelbewegungen während 
des Betriebes aufgenommen und eine einfache, solide und billige 
Aufhängung des Hauptverteilungsrohres erreicht. Zeichn. 
J .  R a w e , Essen-Stoppenberg. (D. R. P. 725 696, Kl. 26d, Gr. 4, 
vom 25. 5. 1938, ausg. 29. 9. 1942.) Pr.

17. Formgebung
V e r f o r m e n  s t a r k  w a s s e r h a l t i g e r  M a s s e n .  Vorrichtung 

zum —, die beim Drücken durch formgebende Einrichtungen sich 
leicht in flüssige und feste Stoffe zerlegen, mit einem im Druck
raum zwischen druckerzeugendem Mittel und formgebender Ein
richtung angeordneten Rührkörper, dad! gek., daß der Rührkörper 
so gestaltet ist, daß er das Material an sämtlichen Wänden des 
Druckraumes bevorzugt durchrührt. — Dadurch wird erreicht.
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daß die in der Druckkammer befindliche Masse gut nachrutscht 
und an den Wänden keine große Reibung oder Bremsung erfolgt. 
Ihre Zerlegung in die beiden Phasen wird infolgedessen vermieden. 
2 weitere Anspr. u. Zeichn. M a s c h in e n f a b r ik  I m p e r i a l  G. m .
b . H ., Meißen. (Erfinder: Dipl.-Ing G. N e tz e i,  Radebeul, und 
Dr.-Ing. H. R u m p e lt , Dresden-Blasewitz.) (D. R. P 728273, 
Kl, 12g, Gr, 101, vom 8. 3. 1940, ausg. 24. 11. 1942.) Rr.

18. Armaturen
S c h le u s e n s c h ie b e r  f ü r  V a k u u m a p p a r a te  z u m  B e h a n d e ln  

v o n  r ie s e l f ä h ig e m  G u t  mit Mitteln zum Auf- und Absetzen des 
Schiebers zwangsläufig mit einer Schließ- und Öffnungsbewegung, 
dad. gek., daß der mechanisch aufgesetzte Schieber durch die 
Wirkung des Atmosphärendruckes endgültig auf die Dichtung 
gepreßt wird. 4 weitere Anspr. u. Zeichn. , ,M ia g “  M ü h le n b a u  
u n d  I n d u s t r i e  A .-G . ,  Braunschweig. (Erfinder: Dipl.-Ing
J. S ch re in er  und W. S ch lü n d er , Braunschweig.) (D. R. P. 
728060, Kl. 81e, Gr. 69, vom 10. 1. 1939, ausg. 19. 11. 1942.) Rr.

19. Chemisch-technische Reaktionen und Verschiedenes
L u m in e s c e n z lic h t .  Vorrichtung zur technischen Verwertung 

des bei der chemischen Reaktion gasförmiger Substanzen erzeug
ten —■, dad. gek., daß durch einen elektromagnetisch gesteuerten 
Eisenkern, der in einem mit Verschluß versehenen Rohr ange
ordnet ist, ein von Petroleum umspülter, im Rohr verschiebbarer 
Natriumstift so gehoben wird, daß sein oberes Ende mit Öffnung 
des Verschlusses zwecks Abbrand aus dem Petroleum heraus
gehoben wird und in einen luftverdünnten Raum eintritt, in 
welchen Chlorgase eingeleitet werden. — Das Natrium muß also 
hierbei nicht erst in den Gaszustand übergeführt werden. Zeichn.
H . F ö r s te r ,  München. (D. R. P. 723273, Kl. 4a, Gr. 47, vom  
13, 3. 1938, ausg. 1. 8. 1942.) Rr.

G e fä ß  z u r  g r o ß te c h n is c h e n ,  c h e m is c h e n  u n d /o d e r  t h e r 
m is c h e n  B e h a n d lu n g  v o n  E r d e n ,  E rz e n  u n d  M e ta l le n . ,

gek. durch einen das Behandlungsgefäß tragenden S ch w im m er  
mit regelbarem Auftrieb, der in einem Flüssigkeitsbehälter von 
wesentlich größerem Querschnitt allseitig beweglich gelagert ist. —- 
Das Schwimmerinnere ist als Raum für Hilfsarbeiten und zur Auf
nahme von Hilfsgeräten und -stoffen für das im zugehörigen 
Behandlungsgefäß durchzuführende Verfahren ausgebildet. Die 
Beweglichkeit ist allseitig, es können aber auch zwei oder sogar 
drei Bewegungen gleichzeitig ausgeführt werden. Weiterer Anspr.
u . Zeichn. D r . - I n g .  J .  W o ts c h k e , Berlin-Dahlem (D. R P. 
726384, Kl. 12g, Gr. 101, vom 13. 12. 1938, ausg. 12. 10. 1942.)

Rr.
I I .  G e w e r b e h y g i e n e ,  R e t t u n g s w e s e n ,  
S c h u t z -  u n d  S i c h e r h e i t s v o r r i c h t u n g e n

'S c h w e b s to f f i l te r .  Verfahren zum Herstellen von — nach 
Patent 644700, dad. gek., daß zunächst nur Fasern und nach 
einiger Zeit g le ic h z e it ig  noch  A k t iv k o h le , vorteilhaft in fein 
zerstäubter Form, in den Behälter eingeführt werden, so daß diese 
sich zusammen und in inniger Vermischung mit den Fasern im 
Aufnahmebehälter ablagert2). — Dieses Einsatzfilter beseitigt 
sowohl Schwebstoffe als auch Gas wirksam und läßt keine Staub
teilchen in die Atemorgane gelangen. D r ä g e r w e r k  H e in r .  u . 
B e r n h a r d  D r ä g e r ,  Lübeck. (D. R. P. 722751, Kl. 61a, Gr. 2930, 
vom 8. 5. 1938, ausg. 21. 7. 1942.) Rr.

S c h w e b s to f f i l te r  mit durch Schellen verbundenen Filter
wänden, dad. gek., daß die Randstellen der Filter-wände, die unter 
dem Druck der Schellen stehen, mit wasserabstoßenden Stoffen, 
wie Paraffin, Latex, Kunststoffemulsionen, Asphalten, hoch
schmelzenden Wachsen oder ähnlichen Stoffen, imprägniert oder 
gefüllt sind. — Undichtigkeiten infolge wechselnder Feuchtung und 
Trocknung werdensovermieden. Zeichn. A u e rg e s e l ls c h a f t  A .-G .,  
Berlin. (Erfinder: Dr. E. Thaler, Oranienburg.) (D. R. P. 723257, 
Kl. 61a, Gr. 2930, vom 13. 11. 1940, ausg. 31. 7. 1942.) Rr.

I I I .  E l e k t r o c h e m i e ,  G a l v a n o t e c h n i k ,  E l e k t r o t e c h n i k
T h e r m o e le m e n t  mit negativer Nickelelektrode, dad. gek., 

daß das Nickel der negativen Elektrode lediglich mit 0,5—1,5%, 
insbes. 0,5—1% B e r y lliu m , legiert ist. — Diese Thermoelemente 
sind weniger oxydierbar und auch weniger empfindlich gegenüber 
H 2S-haltigen Gasen H e ra e u s -V a c u u m s c h m e lz e  A .- G . ,  Hanau. 
(Erfinder: Dr.-Ing. W. H essen b ru ch , Hanau.) (D, R P. 722857, 
Kl. 21b, Gr. 2703, vom 4. 7. 1939, ausg. 28. 7. 1942.) Rr.

M e s s u n g  v o n  E le k t r o ly tw id e r s tä n d e n  m i t  G le ic h s t r o m .
Verfahren zur —, gek. durch die Verwendung eines Elektroden
gefäßes von so hohem Widerstand, daß die Stromdichte an den 
Meßelektroden einerseits außerhalb des Reststromgebiets liegt 
und andererseits so gering gehalten wird, daß die Polarisations
fehler keine Rolle mehr spielen. — Dadurch wird gegenüber allen 
bisher für diesen Zweck bekannten Schaltungen und Anordnungen 
eine wesentliche Vereinfachung erreicht. Weiterer Anspr. u. Zeichn. 
D r . - I n g .  h a b i l .  F . T ö d t ,  Berlin-Nikolassee. (D. R. P 724738, 
Kl. 21 e, Gr. 2901, vom 14. 2. 1939, ausg. 4. 9. 1942.) Rr.

*) Diese Ztschr. 10, 242 [1937].

I V .  W a s s e r  u n d  A b w a s s e r
R e in ig e n  v o n  A b w ä s s e r n  u n te r  g le ic h z e i t ig e r  R ü c k 

g e w in n u n g  d e r  in  d e n  A b w ä s s e r n  b e f in d l ic h e n  F a s e r -  u n d  
F ü lls to f fe . Einrichtung zum — durch Vorklären unter Abschei
dung der schnell sinkenden Stoffe und anschließendes Feinklären 
zur Gewinnung der langsamer sinkenden Stoffe, insbes. in der 
Papier-, Pappen-, Holzstoff-, Zellstoff-, Zellwolle-, Faserplatten
industrie und ähnlichen Betrieben, dad. gek., daß dem Absetz
behälter der Vorkläreinrichtung ein Zulaufkasten mit einem 
Anschlußstutzen für die Abwasserzuleitung vorgebaut ist, ober
halb dessen und innerhalb des Kastens ein Prallblech mit an dieses 
sich anschließender Entlüftungsleitung und oberhalb des Prall- 
bleches, aber noch unterhalb des Wasserspiegels, eine mit Füh
rungen versehene Brücke für den Dickstoffüberlauf vorgesehen 
sind, an deren Ende ein die Überlauf breite des Dickstoffstromes 
regelbares, verstell- oder auswechselbares Vorsatzstück ange
ordnet ist, daß innerhalb des Absetzbehälters eine Leitwand vor
gesehen ist, deren obere Kante unterhalb des Wasserspiegels endet 
und die etwa bis zur Mitte des Behälters senkrecht abwärts ragt, 
somit einen Kanal bildend, innerhalb dessen der die Brücke über
laufende Dickstoffstrom abwärts in Richtung der Spitze des Be
hälters abläuft, an der ein Anschlußstutzen für die Ablaufleitung 
vorgesehen ist, und daß auf der dem Zulaufkasten gegenüber
liegenden Seite, dem Absetzbehälter unmittelbar zugeordnet, ein 
Ablaufkasten mit einer unterhalb des Wasserspiegels liegenden 
Überlaufbrücke für das geklärte Abwasser vorgesehen ist, der mit 
Anschlüssen für eine Überfalleitung, eine Ablaufleitung und eine 
weitere Ablaufleitung mit Entlüftungsstutzen versehen ist und 
innerhalb dessen eine senkrechte Trennwand angeordnet ist, deren 
obere Kante oberhalb des Wasserspiegels liegt und deren untere 
Kante etwa in der Mitte des Kastens endet. Zeichn. W illy  P .  M . 
S c h u lz  &  C o ., Leipzig. (D. R. P. 724919, Kl. 55d, Gr. 1301, vom
4. 2. 1941, ausg. 9. 9. 1942.) Rr.

K a ta ly t is c h e  A b w a s s e r r e in ig u n g .  Anordnung zur — 
unter Belüftung und Verwendung von anorganischen, spezifisch 
schweren Katalysatoren, gek. durch Rinnen, deren eine Seiten
fläche mit der Vertikalen einen größeren Winkel einschließt als die 
andere Seitenfläche, wobei an der Seitenfläche mit dem größeren 
Winkel Mittel zur Umwälzung des Abwassers und des aufge
schlämmten Katalysators sowie zur Belüftung des Abwassers senk
recht oder nahezu senkrecht zur Strömungsrichtung des Abwassers 
angeordnet sind. — Für die Zufuhr des zur Belüftung dienenden 
Gases dienen Siebplatten mit solchen Öffnungen, daß beim Vorbei
strömen der Flüssigkeit ein Venturieffekt auftritt. Der Wirkungs
grad ist so gut, daß die Anlage auch für groß e Abwassermengen 
geeignet ist. 2 weitere Anspr. u. Zeichn. A llg e m e in e  E le k t r i c i 
t ä t s - G e s e l l s c h a f t ,  Berlin. (Erfinder: Dr. phil. R. A u erb a ch , 
Neuenhagen b. Berlin, und Dr. phil. nat. M. B ö tz k e s , Berlin.)
D. R. P. 725463, Kl. 85c. Gr. 301, vom 11. 1. 1939, ausg. 23. 9. 
1942.) Rr.

C h e m is c h e  R e in ig u n g  v o n  A b w a s s e r .  Verfahren zur — 
mit Eisenverbindungen, die mittels Kohlensäure oder kohlensäure
haltigen Gasen aus metallischem Eisen als Eisen (II)-Verbindungen 
hergestellt und aus dem Abwasser als Eisen(III)-Verbindungen aus
gefällt werden, dad. gek., daß das Eisen mit Hilfe von Kohlen
säure oder kohlensäurehaltigen Gasen, die Sauerstoff oder Luft 
in größerer Menge enthalten oder denen Sauerstoff in Form von 
Luft beigemengt wird, zur Auflösung gelangt, hernach durch Be
lüften des Abwassers die überschüssig gelöste Kohlensäure ent
fernt und das Eisen in an sich bekannter Weise zur Ausscheidung 
gebracht wird. — Da das Ferrihydroxyd allmählich und in idealer 
Verteilung in Abwasser entsteht, werden seine fällenden Eigen
schaften aufs beste ausgenützt, und es genügen schon verhältnis
mäßig geringe Eisenmengen zur restlosen Ausfällung der Schmutz
stoffe. Zeichn. N ie r s v e r b a n d  und D r. H . J u n g ,  Viersen. (D. R P. 
725879, Kl. 85c, Gr. 1, vom 12. 2. 1933, ausg. 1. 10. 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

W e itg e h e n d  e n t lü f te te ,  in  Z u s a m m e n s e t z u n g  u n d  G e 
fü g e  g le ic h m ä ß ig e ,  t o n h a l t ig e  k e r a m is c h e  M a s s e n .  Ver
fahren zum Erzeugen von —, dad. gek., daß einem aus den Aus
gangsstoffen mit Wasser und Ammoniak hergestellten innig durch
mischten Schlicker das Ammoniak und die Luft im selben Arbeits
gange so weit entzogen werdeti, daß eine bildsame Masse entsteht. 
—■ Dies geschieht in einem unter Unterdrück stehenden Raum. 
Das Ammoniak wirkt tonverflüssigend und ist zur Überführung 
in Schlickerform erforderlich. 7 weitere Anspr. u. Zeichn. D id ie r -  
Werke A .- G . ,  Berlin-Wilmersdorf. (Erfinder: Dr.-Ing. H. A c k e r 
m ann , Berlin-Dahlem.) (D. R. P. 723336, Kl. 80b, Gr. 120l, 
vom 11. 10. 1938, ausg. 3. 8. 1942.) Rr.

I X .  a )  O r g a n i s c h e  V e r b i n d u n g e n

A m m o n iu m c a r b a m a t .  Verfahren zur Herstellung von — 
aus Kohlendioxyd und Ammoniak, im Gasmischungsverhältnis 
von 1:2, als Suspension in einer indifferenten, mit Wasser nicht 
mischbaren blüssigkeit, in der die Gase miteinander reagieren, 
die Verfahrensprodukte aber unlöslich sind, dad. gek., daß die 
indifferente Flüssigkeit in Form eines Regens verwendet wird. —
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H ierfür sind Mineralöle und Pflanzenöle besonders geeignet. Die 
A bführung der durch die R eaktion  erzeugten W ärm em engen 
m ach t dann keine Schwierigkeiten, da störende K ru sten  nicht 
au ftreten . 4 weitere Anspr. u. Zeichn. S o c ié té  d e s  P r o d u i t s  
C h im iq u e s  S a p o n if ié s ,  Paris. (D. R . P. 724990, K l. 12o, Gr. 1701, 
vom  21 .9 .1937, Prior. F ran kr. 15 .12 .1936 , ausg. 11 .9 .1942.) Rr.

A c r y l n i t r i l  d u r c h  k a t a l y t i s c h e  W a s s e r a b s p a l t u n g  a u s  
A t h y l e n c y a n h y d r i n . V erfahren zur H erstellung von — in der
G asphase, dad. gek ., daß m an dam pfförm iges Ä thylencyan - 
hydrin im  Ü berschuß bei etw a Siedetem peratur von unten nach 
oben durch einen den K ata ly sa to r , zweckm äßig ak tiv ierte  Tonerde, 
enthaltenden R eak tion srau m  leitet und die K ondensation  des 
nicht um gesetzten  Ä thylencyanhydrins in einer über dem  K a 
ta ly sa to r befindlichen Fraktionierkolonne oberhalb des Siede
pu n k tes von A cryln itril vornim m t und d a s K on den sat über den 
K a ta ly sa to r  in d a s V erdam pfungsgefäß  zurückfließen läßt. — D a
durch wird die schädliche Verunreinigung der K ataly satoren  mit 
höhersiedenden H arzen verm ieden. 2 weitere Anspr. R ö h m  & 
H a a s  G . m .  b .  H .,  D arm stad t. (E rfinder: L e  R o y  U. S p e n c e ,  
E lk in s Park , und J . C. M it c h e l l ,  Philadelphia, Penns., V. S t. A.) 
(D. R . P. 725277, K l. 12o, Gr. 21, vom  17. 11. 1940, Prior. V. S t . A.
18. 11. 1939, ausg. 18. 9. 1942.) Rr.

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

L ö s u n g e n  v o n  C e llu lo se  in  s t a r k e n  M in e r a l s ä u r e n .  V er
fahren zur H erstellung von —■ für Fäden , Film e, Folien und 
Schläuche, wobei die Cellulose zunächst in M ineralsäure, deren 
K on zen tration  nahe der Lösegrenze liegt, suspendiert und hierauf 
durch  Zugabe starke  M ineralsäure gelöst wird, dad. gek., daß die 
Fasersu spen sion  entlüftet und d arau f die Lösung der F a ser
su spen sion  durch kontinuierliches Zumischen von starker M ineral
säure zu der gleichm äßig in R ichtung zur V erbrauchsstelle ge-

förderten  Suspension erfolgt. — D a das Lösen sehr rasch  erfolgt, 
kann die unterw egs befindliche Menge L ösu n g sehr klein gehalten 
werden. Vom Inlösunggehen eines Cellulosem oleküls bis zum  
V erlassen  der A pparatur vergehen daher nirr wenige Minuten, 
so daß z. B. beim  Arbeiten bei 0° ein geringerer A bbau der Cellu
lose in der Schw efelsäure erfolgt als z. B . bei der technischen A u s
führung des Viscose- oder K upferoxydam m oniakverfahrens. 
4 weitere Anspr. u. Zeichn. I .  G . F a r b e n in d u s t r i e  A .- G . ,  Fran k 
fu rt a. M. (E rfinder: Dr. H . F i n k ,  R ottw eil, G. R a t h ,  H annover 
K irchrode und Dr. R . H o f s t a d t ,  Rottw eil.) (D. R. P. 725002, 
K l. 29b , Gr. 301, vom  31. 8 . 1938, ausg. 11. 9. 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

R in g s c h a c h t f ö r m ig e r  S c h w e io fe n  m i t  z e n t r a l e r  S p ü l-  
g a s e in f ü h r u n g  und unterhalb der Schw eikam m er unm ittelbar 
anschließender K okskühlkam m er, aus deren oberem  Teil d a s vor
gew ärm te Spü lgas vor seinem  Ü bertritt in die Schw eikam m er 
abgesau gt und durch einen Erh itzer geleitet wird, gek. durch ein 
den Ofenboden ax ia l durchdringendes konzentrisches Doppelrohr, 
dessen äußeres Rohr, das für die Zuführung von kaltem  Spü lgas 
von unten her bestim m t ist, im  U nterteil der K okskühlkam m er 
endigt, w ährend d as innere Rohr, das für die Zuführung des au f
geheizten Spü lgases dient, bis in den U nterteil der Schw eikam m er 
hinaufreicht. Ü m  das A bsaugen des vorgew ärm ten Spü lgases aus 
der K okskühlkam m er zu erleichtern, wird der zwischen K o k s
kühl- und Schw eikam m er angeordnete G assam m elraum  dadurch 
gebildet, daß die äußere W and der K okskühlkam m er erweitert 
und die Schw eikam m erw and durch eine zylindrische K ulisse  nach 
unten verlängert ist. W eiterer Anspr. u. Zeichn. D r. W . G r o th ,  
Berlin. (E rfinder: D ipl.-Ing. G. M e r k e l,  Berlin-Schöneberg.) 
(D. R. P. 727669, K l. 10a, Gr. 2401, vom  20. 11. 1937, ausg. 9. 11. 
1942.) Rr.

V O N  W O C H E  Z U  W O C H E
GEPLANTES UND BESCHLOSSENES

Z u r  H e r s te l lu n g  v o n  F u t t e r m i t t e ln  u . d g l .  a u s  T a n g  
in  N o rw e g e n  w u rd e  in  S ta v a n g e r  d ie  A .-S . T a n g fo re d lin g  g e 
g rü n d e t .  (4( 36)

Z u r  H e r s t e l l u n g  v o n  K u n s ts to f f e n  in  G r o ß b r i t a n n ie n
g r ü n d e te  d ie  C o rn e r  C ro f t L td . d ie C o rn e r  C ro f t  (P la s tic s)  L td . (4041) 

E in e  S t i c k s to f f - D ü n g e m i t t e l f a b r ik  in  S c h w e d e n  so ll 
v o n  d e n  K o n s u m g e n o ss e n sc h a f te n  in  K ö p in g  e r r ic h te t  w erd en . 
A ls B a u z e it  s in d  zw ei J a h re  v o rg e se h e n , d o c h  h o f f t  m a n , sc h o n  
-ab M itte  1944 m it  e in e r  T e ilp ro d u k t io n  b e g in n e n  zu  k ö n n e n . (4015) 

E in  n e u e s  g r o ß e s  E is e n w e r k  in  N o r d s c h w e d e n  b e i L u le a  
w ird  g e b a u t,  u m  d ie E in fu h r  v o n  E is e n s c h ro t t  zu  se n k e n . (4002) 

Z u m  E r s a tz  v o n  Z in n tu b e n  in  S c h w e d e n  h a t  In g . 
W. Oehratröm, T u b e n  a u s  g e p re ß te m  u n d  g e w a lz te m  ro s tf re ie n  

S ta h lb le c h  (0,03 m m  S tä rk e )  e n tw ic k e lt , d ie  b illig e r  a ls  Z in n 
tu b e n  u n d  d ie s e n  z. T . ü b e r le g e n  se in  so llen . Z u r  H e rs te l lu n g  d er 
T u b e n  w u rd e n  S p e z ia lm a sc h in e n  k o n s t r u ie r t .  F ü r  d ie  N e u h e it  
w u rd e  e in  W e l tp a te n t  e r te i l t .  (4019)

Z u r  H e r s te l lu n g  s y n th e t i s c h e n  G u m m is  a u s  T a n n e n 
h o lz  in  S c h w e d e n  w ird  b e i A lfre d sh e m , n a h e  Ö rn sk ö ld sv ig , e ine  
F a b r ik  g e b a u t  m it  e in e r  J a h r e s k a p a z i tä t  v o n  200 t .  D e r  n eu e  
G u m m i so ll  v o rw ie g e n d  f ü r  P a c k u n g sz w e c k e  u . dg l. v e rw e n d e t 
w e rd e n . (4018)

D ie  G la s p r o d u k t io n  im  G e n e r a lb e z i r k  L i t a u e n ,  wo 
-7.. Z t.  5 G la s fa b r ik e n  a rb e i te n , so ll 1943 v e rd o p p e l t  o d e r  so g a r 
v e r d re if a c h t  w e rd e n . (4004)

E in e  n e u e  Z e m e n t f a b r ik  in  R ig a ,  d ie  V e re in ig te n  P o r t la n d -  
Z e m e n t-  u n d  B a u s to f fw e rk e  G. m . b . H ., w u rd e  g e g rü n d e t. (4027) 

D ie V e r w e n d u n g  v o n  M e e r s c h la m m  a ls  D ü n g e m it t e l  in  
E s t la n d  w ird  a n g e s tre b t ,  d a  V e rsu c h e  d e s  I n s t i t u t s  fü r  in d u s tr ie l le  
F o rs c h u n g  g u te  E rg e b n is se  h a t t e n .  M a n  w ill so  d e m  M an g el a n  
D ü n g e m itte ln  a b h e lfe n . D e r  S c h la m m , v o n  d e m  u m fa n g re ic h e  
V o rk o m m e n  s ic h  in  d e n  B u c h te n  v o n  H a p s a l ,  P e rn a u  u n d  A re n s 
b u rg  b e f in d e n , w u rd e  b is h e r  v o r  a l le m  f ü r  B a d e -  u n d  H eilzw ec k e  
v e rw e n d e t ,  je d o c h  so ll  d e r  H e i lb e tr ie b  d u rc h  d e n  v e r s tä r k te n  
S c h la m m v e rb ra u c h  fü r  D ü n g e m it te l  k e in e  E in b u ß e  e rle id e n . (4068) 

I n  d e r  u n g a r is c h e n  S t ä r k e i n d u s t r i e  w u rd e  d ie  L a b o d e r  
In d u s t r ie a n la g e n  A .-G . g e g rü n d e t ,  d ie  tä g l ic h  rd . 7500 k g  S tä r k e 
s i r u p  e rz e u g e n  k a n n . D ie G e s e llsc h a f t p l a n t  a u c h  d ie  H e rs te l lu n g  
v o n  P f la n z e n s c h u tz m it te ln .  (4045)

Z u r  E r z e u g u n g  v o n  S o h l l e d e r e r s a t z  in  B u lg a r ie n  so lle n  
d ie  b e i d e r  tä g l ic h e n  R e in ig u n g  v o n  R in d e rn ,  P fe rd e n  u . a. E in 
h u f e rn  a n fa l le n d e n  H a a re  g e s a m m e lt  u n d  a n  d ie  S c h la c h th o f la g e r  
.a b g e l ie fe r t  w e rd e n . (4043)

Z u r  E r z e u g u n g  te c h n i s c h e r  u n d  m e d iz in i s c h e r  F is c h ö le  
in  K r o a t ie n  w u rd e  in  A g ra m  d ie  J a d r a n k a  A .-G . g e g rü n d e t.  (4022) 

N e u e  S p r i t b r e n n e r e i e n  in  K r o a t ie n  so lle n  v o n  d e r  B o s a n k a
A .-G . u n d  d e r  Z e s ta r a  A .-G . e r r i c h t e t  w e rd e n . D ie  B o sa n k a  A .-G . 
w ill  a u c h  in  ih r e r  K o n s e rv e n fa b r ik  P e k t in  e rz e u g e n . (4031)

N e u e  B r ik e t t f a b r ik e n  in  S p a n ie n ,  u. zw. eine zur H er
stellung von B riketts aus Braunkohlenabfällen, Anthrazit und 
anderen Kleinkohlen m it 200—-300 t Tagesleistun g und eine zur 
H erstellung von B riketts aus Kleinkohlen, K alk , Zement, Säge
spänen und H arzen m it einer Tagesleistung von 20 t, sollen von der 
Cem entos T uria S.A . in V alencia bzw. von der A ntracitas M onaterio 
de A rbas S. A. in A rbas, Prov. Léon, errichtet werden. (4060)

Z u r  H e r s te l lu n g  v o n  F a l l s c h i r m e n  in  d en  U S A . will man 
nach einem neuen Verfahren von Dupont au s Nylon hergestellte 
D am enstrüm pfe nach Verbrauch zu einwandfreier N ylonfaser 
regenerieren. (4048)

Z u r  S te ig e r u n g  d e r  b r a s i l i a n is c h e n  A lk o h o l - E r z e u g u n g  
plan t d as A ckerbaum inisterium  die E rrich tu n g von 20 Destillerien, 
die 40 Mio. 1 Alkohol au s M andioca erzeugen sollen. Große Alkohol- 
Mengen werden für Brennstoffzw ecke gebraucht. (4040)

E in  s e h r  g r o ß e s  F lu ß s p a tv o r k o m m e n  in  N o r d ja p a n  
wurde in der Provinz N iigata  entdeckt und so ll von der einheim i
schen Alum inium -Industrie ausgebeutet werden. F lu ß spat wurde 
bisher h auptsäch lich  in China gefunden und kam  in Ja p a n  so gu t 
wie gar nicht vor. (4076)

D ie A n b a u f lä c h e  f ü r  t e x t i le  R o h s to ffe  in  J a p a n  soll teils 
durch Verringerung der A nbaufläche für M aulbeerbäum e, teils 
durch Benutzung von B rach lan d  erhöht werden. (4078)

D ie E r z e u g u n g  v o n  B u ta n o l  u n d  C a r b id  in  J a p a n  will 
die Teikoku R ayon  G esellschaft, die bisher K un stseide herstellte, zu
sam m en m itd er Taiw an O rganchem ie-G esellschaft aufnehmen. (4044) 

E in  g r o ß e s  N a tu r s a lz - V o r k o m m e n  in  M a n d s c h u k u o ,  
das den gesam ten industriellen  B edarf Ja p a n s  und M andschukuos 
decken kann, wurde en tdeckt; m it der A usbeutung so ll dem nächst 
begonnen werden. (4077)

E in e  n e u e  L e ic h tm e ta l l f a b r ik  in  M a n d s c h u k u o  wird von 
der M andschurischen L eich tm etall Co. in A ntung gebaut. (4050) 

E in e  n e u e  A m m o n ia k - F a b r ik  in  C h in a  wird von der 
N orthchina N itric Fertilizer Co. bei A ttaiyu n  in der Provinz 
Shanse gebaut. Die gleiche F irm a will a ls  Zentrum  für die künftige 
chemische In dustrie  in N ordchina eine Teerindustrie errichten. 
Die R ohstoffe sollen aus den Kohlenvorkom m en von Shanse und 
den G ipslagern von N ordchina kom m en. Säm tliche P lanungs
arbeiten sollen bis 1945 durchgeführt sein. (4042)

D ie  E is e n in d u s t r i e  N o r d c h in a s  soll nach  japan isch em  Bei
spiel mehr konzentriert werden, um  die Leistun gsfäh igkeit zu er
höhen und nur noch die besten  Betriebe bestehen zu lassen. Gleich
zeitig sollen R ohstoffzufuhr und A rbeitseinsatz rationalisiert 
werden. (4047)

Z u r  E r r ic h tu n g  e in e r  A lu m in i u m - I n d u s t r i e  in  B r i t i s c h 
in d ie n  sind nach  M itteilung des „G eologischen D ienstes“  in Indien 
alle M öglichkeiten gegeben. E s  gib t Bauxit-V orkom m en in Behar, 
den Zentralprovinzen, Bhopal, B om bay  und K aschm ir. Die bisher 
einzige A lu m in ium -Fabrik  in Indien ist die Alum inium  Co. of Indin 
L td ., die eine A lum inium blechfabrik bei K a lk u tta  errichtet h at 
und eine weitere R eduktionsan lage plant. — Im  S ta a t  Travancore 
soll die R ohalum inium -Produktion  bereits in vollem  Gange sein. (4046)
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A U S  D E R  C H E M I S C H E N  I N D U S T R I E
U N O  V E R W A N D T E N  G E B I E T E N

In  d e r  f r a n z ö s is c h e n  D ü n g e m it t e l - I n d u s t r ie  will die 
G esellschaft Produits Chim iques et E ngrais d ’A ubv ihr Stickstoff- 
W erk in Feuchy durch Verdoppelung der M aschinenanlagen aus- 
bauen.  ̂ .  (5068)

D ie f r a n z ö s i s c h e  F la c h s a n b a u f lä c h e  soll von 35 000 ha 
1942 au f 50000 ha 1943 erw eitert werden. (5069)

D ie C a r b id - E r z e u g u n g  in  G r o ß b r i t a n n ie n  wurde 1942 
begonnen und soll weiter ausgedehnt -werden. (5011)

Z u r  H e r s te l lu n g  v o n  K a f f e e - E rs a tz  in  N o rw e g e n  wurden 
in den letzten  3 Jah ren  13 Fabriken  errichtet, darunter 2 Groß
betriebe in Oslo und je eine in Bergen und Trondheim. Die Pro
duktion  b eträg t insges. 500—600 t im  M onat; das entspricht '30% 
des V erbrauchs an echtem  K affee in der Vorkriegszeit. Rohstoffe 
sind vor allem  Getreide (45% ), ferner Zichorie, Zuckerrüben, 
E rb sen , Eicheln usw. (5007)

D ie G e w in n u n g  v o n  K a lk  u n d  Z e m e n t a u s  Ö lsc h ie fe r  
in  S c h w e d e n  wurde aufgenom men. Die K ooperative Förbundet 
und der Eantm ännens R iksförbund wollen in dem  Ölschieferwerk 
in K innekulle rd. 1 Mio. t K alk  für landw irtschaftliche Zwecke 
nach Plänen des Ingenieurs S. V. Bergh gewinnen. Ferner wird 
die Baum aterialfirm a Olsson & Rosenlund nach einem Patent 
des Ingenieurs A. Carlsaon aus Ölschiefer einen billigen Misch
zement für die Landw irtschaft herstellen, der zu einem großen 
Teil aus Asche besteht. (5053)

A n  H e ilp f la n z e n  in  S c h w e d e n  wurden 1942 32 gegen 25 t 
1941 gesam m elt, u. a . ; Faulbaum rinde 10 t, Feldquendel (thym us 
serpyllum ) 5 t, K alm usw urzel 3,2 t, K am illenblüten 2,3 t, E ichen
rinde 1,4 t. . (5054)

D ie a b b a u w ü r d ig e n  T o r f v o rk o m m e n  in  F in n la n d  umt 
fassen  2 Mio. ha. E s  wurden nur Torfm oore mit einer mehr als 2 m 
dicken Torfschicht erfaßt. Die Gesam tm oorfläche beträgt 11 Mio. 
ha. 1 ha Torfm oor ergibt rd. 2850 t lu ftgetrockneten Brenntorf.

(5056)
T r e ib r ie m e n  a u s  P a p ie r  im  G e n e r a lg o u v e r n e m e n t ,

denen an den Seiten Streifen aus Textilfasern  zum Schutz gegen 
A usfransen eingewebt sind, werden seit längerer Zeit in den T extil
werken von Tschenstochau m it gutem  E rfo lg  verwendet. Sie sind 
bei verhältnism äßig großen Entfernungen zwischen Maschine und 
Motor besonders h altbar Diese Treibriem en sollen nun auch in 
anderen W erken eingeführt werden. (5066)

A n b a u v e r s u c h e  m i t  d e r  F a s e r p f la n z e  A s k le p ia s  im  
G e n e r a lg o u v e r n e m e n t  ergaben je H ektar 1400kg Fasern , die dem 
S isa l gleichwertig sind, und außerdem 100 kg K autschuk. Die 
Pflanze braucht wenig Pflege. Sie w ächst besonders im D istrikt 
R adom  und wurde bisher nicht gen utzt; sie wird auch Seidenpflanze 
genannt und gehört zur Ordnung der Contorten, ihr Anbau bedarf 
nunmehr der Genehm igung der H auptabteilung Ernährung und 
Landw irtschaft, die auch ungeeignetes Pflanzengut vernichten und 
Einrichtungen schaffen oder sich daran beteiligen darf, die der 
Asklepias-Gewinnung oder -Aufbereitung dienen. (5003)

E in  n e u e r  B e le u c h tu n g s s to f f  im  R e ic h s k o m m is s a r ia t  
O s tla n d  wurde im A uftrag der Landesverw altung E stlan d  vom 
In stitu t der industriellen Forschung entwickelt. E r heißt „A lk a “ 
und ist  ein spiritusähnliches Gemisch, das in besonders konstruierten 
Lam pen  gebrannt wird und hohe L euchtkraft besitzt. (5017)

D ie D e u ts c h e n  F o r s c h u n g s in s t i t u te  in  P u la w y  u n d  
D rw a le w . Die Landw irtschaftliche Forschungsanstalt in Pulawy 
(westlich des D istrik ts Lublin) hat zur Aufgabe, alle landw irt
schaftlichen Forschungsproblem e unter besonderer Ausrichtung 
auf den O straum  zu bearbeiten: denn die für das Reich geltenden 
E rkenntnisse sind nicht ohne weiteres auf den O straum  über
tragb ar, da dort durch Boden, K lim a und Menschen andere V or
aussetzungen gegeben sind Die A n stalt arbeitet eng zusam men 
m it der H auptabteilung Ernährung und Landw irtschaft in der 
Regierung des Generalgouvernem ents und mit dem K W I für 
Züchtungsforschung in Müncheberg bei Berlin. Die zugehörigen 
verkehrsgünstig gelegenen Gutsbetriebe um fassen  4000 ha, davon 
fa s t  1500 ha W ald. Hier sind auf verhältnism äßig engem R aum  
fa s t  alle verschiedenen Bodenarten anzutreffen: W eichsel
schw em m land, Sand, Podsol (Bielitza) und Löß; hinzugenommen 
wurden je ein Betrieb  im D istrikt W arschau und K rak au  und ein 
Gut au f der Schwarzerde Galiziens, auch ein A lm betrieb ist vor
gesehen. An der A n stalt arbeiten 11 deutsche und rd. 240 polnische 
W issenschaftler, 160 wissenschaftliche H ilfskräfte, 100 Vtr- 
w altungskräfte  und 400— 1500 Saisonarbeiter. — D as 2000 Morgen 
große Gut Drwalew bildet eine Außenstelle des Asid Serum - 
In stitu ts  W arschau, liegt 60 km  südlich W arschau und h at die 
A ufgabe, zur Seuchenbekäm pfung und -Verhütung (insbes. F leck
fieber, Cholera, Typhus, Ruhr, auch Diphtherie, Scharlach, Tetanus, 
weiter Schw einerotlauf usw.) Seren und Im pfstoffe herzustellen, 
ferner chirurgisches N ahtm aterial, pharm azeutische Spezialitäten 
für Mensch und Tier sowie Schädlingsbekäm pfungsm ittel. In 
großen Plantagen werden Heilpflanzen aller Art gezüchtet. In  den 
chem ischen und biologischen Laboratorien  wird u. a. daran  ge
arbeitet, die physiologische W irkung von Auszügen aus H eil
pflanzen zu untersuchen und E x trak te  zu standardisieren ; es

wurde eine neue Methode zum N achw eis von \  itam in K  in tierischen 
Organen. Pflanzen und Bakterien geschaffen, foetale Tierleber 
wird auf ihren Gehalt an antianaem ischen Prinzipien un tersucht 
USW. (5043)

D ie O l iv e n ö l - E rz e u g u n g  in  G r ie c h e n la n d  wird für 1942 
auf rd. 85 000 t (1941/42 rd. 100000 t) geschätzt. Fü r K re ta  rechnet 
man m it 25000 t, für das Festlan d  m it 50000 t und für die übrigen 
griechischen Inseln  m it 10000 t. (5028)

E in e  K u n s t f a s e r s t a n d a r d i s i e r u n g  in  I t a l i e n  wurde du rch 
geführt. S ta t t  51 Zellw olltypen gibt es nur noch 11 (3 baum w oll-, 
2 wollähnliche und 6 A bfalltypen) und s ta t t  17 verschiedener 
K unstseidetypen  dürfen nur noch 5 h ergestellt werden (3 V iscose- 
K unstseiden , eine A cetat-K un stse id e  und eine K upferam m on iak- 
K unstseide). Von je tz t ab wird vor allem  die H erstellung rein 
synthetischer Fasern , wie Nylon, Perlon, betrieben und gefördert 
werden. (5067)

D ie B a u m w o ll -  u n d  G i n s t e r f a s e r - P r o d u k t i o n  in  I t a l i e n  
wurde durch erw eiterten Anbau und Bodenverbesserung erhöht. 
Italien  erzeugt heute rd. 17 000 t Baum w olle, und man h offt, die 
albanische Produktion auf 25000 t  jährlich  bringen zu können. 
E s  werden ferner 5 Mio. dz G inster gewonnen die 30000 t F asern  
ergeben können. (5041)

E in  g e m e in s a m e r  S t a h la u s s c h u ß  v o n  E n g la n d ,  C a n a d a  
u n d  d e n  U S A . (Combined Steel Com m ittee) wurde errichtet. E r  
soll die V ersorgung m it E isen -Erz und Schrott, die S tah lproduktion , 
den Bedarf usw. erm itteln  und V orschläge m achen, die L e istu n gs
fäh igkeit der Stah lin dustrie  zu steigern sowie die Bezeichnungen 
zu vereinheitlichen. L eiter des A usschusses is t  O. Batcheier, der 
Leiter derE isen-und Stahl-A bteilung im  U SA -P roduktionsam t. (5006)

N e u e  W e rk s to f fe  in  d e n  U S A . Die Celanese Corp. of Am erica 
hat gem einsam  m it der C elluplastic Corp. of N ew ark, N. J . ,  ein 
neues p lastisches M aterial, ähnlich dem  L u m a r i t h  (Cellulose
acetat), entw ickelt, aus dem  jährlich 100 Mio. Tuben hergestellt 
werden sollen. D as bedeutet eine E in sparun g von 2,2 Mio. lb s  
Zinn. — Die P ittsburgh  P late  G lass Com p, h at ein neues durch
sichtiges M aterial „C R  39“  herausgebracht, daß der A bn utzun g
20- bis 30m al besser w idersteht als die bisher bekannten durch
sichtigen K unststo ffe . E s  ist  unlöslich in Aceton, Benzin, Toluol und 
Alkohol, sehr form beständig auch bei höheren Tem peraturen  und 
läßt sich schon bei niedrigem  D ruck zu großen Scheiben, auch in 
mehreren Schichten, verarbeiten. Mit dem  flüssigen M ateria l 
können Gewebe, Papier usw. im prägniert werden. — W eiter wird 
aus nicht genannten R ohstoffen  die neue F aser Bubblefil nach dem 
V iscoseverfahren gewonnen. Wegen ihres G ehalts an Luftbläschen 
soll sie als Isolierm antel geeignet sein, auch als A ustau sch stoff 
für K ork  und Schw am m gum m i bei der H erstellung von R ettu n gs
ringen, Schlauchbooten usw. Der S to ff soll sehr w id erstan dsfäh ig  
gegen mechanische Einw irkung, hohe und tiefe Tem peraturen  und 
sehr elastisch  se in ; spezifisches Gewicht 0,24. (5005>

PERSONAL- UND HOCHICHULNACHRICHTEN

G e b u r t s t a g e :  Prof. Dr. R . G r ü n , L eiter des Forsch u n gs
in stitu ts der H üttenzem ent-Industrie, H onorarprof. für h yd rau
lische Bindem ittel und Beton an der T. H. Aachen, g e sch äfts
führendes V orstandsm itglied des A rbeitsringes Zem ent in der F a c h 
gruppe Bauw esen des N S B D T , feierte am  23. Ju li  seinen 60. Ge
burtstag . — Prof. Dr. phil. F . W ir th ,  L eiter des In stitu ts  für G as
analyse der T. H . Berlin und V erfasser des W erkes „D ie  G efahren  
der L u ft und ihre B ekäm pfun g“ , feierte am  26. Ju li  seinen 
50. G eburtstag.

G e s to r b e n :  Dipl.-Chem . R. L a g l e ,  W reschen, Sach 
bearbeiter der Lan desbauernsch aft W artheland, M itglied d es VDCh, 
vor kurzem im 52. L eben sjah r. — Doz. D r.-Ing. habil. M. M a r d e r ,  
vorm als am  In st. f. Braunkohlen- u. M ineralölforschung an der 
T. H. Berlin, seit kurzem  kom. D irektor des R e ich sin stitu ts für 
Erdölforschung der T. H. H annover, Teilnehm er an den F e ld 
zügen in Polen und Frankreich , Inhaber des E . K . 2. K l.,  M itglied 
des VDCh, am  16. Ju li  im  39. L eben sjah r. — Dr. phil. K . M e i s e n 
b u r g ,  Chemiker der I. G. Farben in du strie  A .-G ., L everkusen , 
M itglied des VDCh se it  1909, am  6 . Ju n i im  62. L eben sjah r. —  
Dr. rer. nat. R . P e t z o l d ,  Chem iker der S ilesia , Verein chem ischer 
Fabriken, Saarau  (K r. Schw eidnitz), M itglied des V DCh se it  1938, 
am 19. April im  Alter von 33 Jah ren .

A u s la n d .
G e s to r b e n :  Dr. phil. J .  A. J o v a n o v i t s ,  D irektor d. E id g . 

M aterialprüfungs- und V ersuch san stalt und Prof. f. Technologie 
an der H andelshochschule in S t. Gallen, M itglied des V D C h se it 
1937, vor kurzem  im 66 . L eben sjah r.

R e d a k t i o n :  D r .  W .  F o e r s t .
R e d a k t i o n :  B e r l in  W  35, Po tsd am er S t ra ß e  111. F e rn s p re c h e r :  S a m m e l
n u m m er 21 9501, N a c h t ru f  211606. —  V e r l a g  u n d  A n z e i  g e n v e  r  w a l t  u n g : 
V e r la g  C h e m ie , G . m. b. H ., B e r l in  W  35, W o y r s c h s t r a ß e  37. F e rn s p re c h e r :  
S a m m e ln u m m e r  219736. Po s ts ch e ck k o n to : V e r la g  C h e m ie :  B e r l in  1 5275.

N a c h d ru c k ,  auch  au sz u g sw e ise , n u r m it G e n e h m ig u n g  d e r  R e d a k tio n .
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