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I n s t i t u t  f ü r  t e c h n i s c h e  C h e m i e  d e r  T e c h n i s c h e n  H o c h s c h u l e  u n d  F o r s c h u n g s s t ä t t e  
f ü r  c h e m i s c h e  T e c h n o l o g i e  d e s  N a t i o n a l e n  F o r s c h u n g s r a t e s

In der ersten Arbeit1) wurde über das neue Verfahren berichtet, das 
die kontinuierliche Trennung eines binären Gasgemisches in 

seine zwei Kom ponenten ermöglicht. E s  beruht auf der Anwendung 
einer Trennsäule, in der von oben ein selektiv lösendes Lösungsm ittel 
herunterrieselt, das beim  E in tritt  m it dem weniger löslichen Gas 
gesättig t ist. Im  m ittleren Teil der Kolonne wird das zu trennende 
Gasgem isch eingeführt, während am  untersten Teil der Säule ein 
Teil des leichter löslichen Gases als R ücklauf eingeführt wird, das 
durch Entgasen  der austretenden Lösung gewonnen wird. Man 
erreicht so im  unteren Teil der Trennsäule eine Anreicherung der 
leichter löslichen Kom ponente, während diese beim Aufstieg im 
oberen Teil der Säule allm ählich von der weniger löslichen K om 
ponente verdrän gt wird.

In  der vorigen M itteilung w ar gezeigt worden, daß es möglich 
ist, die beiden Kom ponenten einer Gasm ischung in reinem Zustande 
abzutrennen, auch im  Falle, daß sie so gut wie gleiche Dam pfdrücke 
besitzen, also wenn sie durch Rektifikation kaum  zu trennen sind. 
E s  muß nur ein wenn auch noch so kleiner Unterschied der Löslich
keiten im gem einsamen Lösungsm ittel vorhanden sein. E s  wurde 
ferner eine rechnerische Ableitung entwickelt, die es erlaubt, den 
kleinsten erforderlichen R ücklauf und die kleinste für eine be
stim m te Trennung erforderliche Menge an Lösungsm ittel zu be
rechnen, und zwar sowohl für isotherm e als auch für adiabatische 
Führung des Trennprozesses.

W i r  h a b e n  n u n  v e r s u c h t ,  w ie  m a n  f ü r  e in e  b e s t im m te  
T r e n n u n g  d ie  t h e o r e t i s c h e  Z a h l  d e r  B ö d e n  b e i  e in e m  g e g e b e n e n  
R ü c k la u f  b e s t im m e n  k a n n  u n d  w ie  s ic h  d ie  Z a h l  d e r  B ö d e n  
m i t  d e r  M e n g e  a n  R ü c k la u f  ä n d e r t .  E i n e  g r ö ß e re  Z a h l  v o n  
B ö d e n  b e d i n g t  h ö h e r e  B a u k o s te n ,  w ä h r e n d  e in  g r ö ß e r e r  R ü c k 
l a u f  h ö h e r e  B e t r i e b s k o s t e n  z u r  F o lg e  h a t .  E s  i s t  d a h e r  f ü r  j e d e n  
e in z e ln e n  F a l l  v o n  t e c h n i s c h e r  B e d e u tu n g ,  z w is c h e n  d e n  z a h l 
lo s e n  M ö g l ic h k e ite n  d ie  w i r t s c h a f t l i c h s t e  L ö s u n g  z u  f in d e n .  
D ie s e  h ä n g t  v o m  W i r k u n g s g r a d  e in e s  B o d e n s  a b  o d e r  v o n  d e r  
e in e r  H ö b e n e i n h e i t  d e r  a n g e w a n d te n  A r t  d e r  T r e n n s ä u le  t h e o 
r e t i s c h  g le ic h w e r t ig e n  Z a h l  v o n  B ö d e n .

B e r e c h n u n g  d e r  t h e o r e t i s c h e n  Z a h l  d e r  B ö d e n  
d u r c h  e in  a n a l y t i s c h - g r a p h i s c h e s  V e r f a h r e n .

Um die theoretisch erforderliche Zahl der Böden, m it der man 
einen bestim m ten E ffekt der Fraktionierung zu erreichen verm ag, ab 
zuleiten, is t  es notwendig, d as Gleichgewichtsdiagram m  des ternären 
System s A-B-Lösungsm ittel zu kennen. D as Gleichgewicht wird 
zweckmäßigerweise von einer K urve A, die als Abscisse die Zusammen-

y'
Setzung  x  d e r  G asp h ase  h a t  u n d  a ls  O rd in a te  Y  =  — ^  d ie

die Zusam m ensetzung der gelösten Phase wiedergibt als Verhältnis 
der Menge an A zur Menge an Gasen A +  B, die in der flüssigen 
Phase gelöst sind.

Im  Falle, daß experim entell bestim m te Daten fehlen, und 
wenn sich die Löslichkeiten der beiden Gase gegenseitig nicht 
beeinflussen, kann man annehmen, daß die K urve theoretisch der 

x
Gleichung Y  =      folgt, wobei y  gleich ß/oc (den beiden

x  +  y  (1 —  x)
Löslichkeitskoeffizienten) ist. Y  is t  nur gleich x  bei x  =  0 und 
x  =  1, und in diesen beiden Fällen  h at die Tangente der K urve

dy =  Y_______
dx [y + (i — y) XP

die W erte 1/y bzw. y. Zeichnet m an eine solche K urve gemäß 
Abb. 1 (Kurve A), so muß man noch die K urve suchen, deren 
Tangente gleich V/v is t  (die Bezeichnungen entsprechen denen 
der ersten Arbeit), indem  man von solchen Punkten der D iagonale 
ausgeht, die der gewünschten Endzusam m ensetzung entsprechen.

• )  China. Ind . 24, 271 [1942]. M it freundlicher Genehmigung des A utors und des Verlages 
übersetzt von J .  D'Ans.

») Chem. A ppara tu r 29, 305, 321 [1942].

Man muß berücksichtigen, daß V/v sich m it x  ändert. So 
z. B. erhält man für die W erte von V/v, die sich aus der Gleichung

Vn Y n  —  Y n + i  _  (y —  1) (X n+i —  Y n + i)

vu x n —  X n+ i y  +  (1 —  y) x„
ergeben, die Kurven B, C . . . ,  wie sie in Abb. 1 eingetragen sind.

A bb. 1.

Diese Kurven können als Arbeitskurven bezeichnet werden, 
da sie die theoretische Änderung der Zusam m ensetzung in jedem  
Boden zu verfolgen erlauben. Die Entfernungen der Punkte der 
Gleichgewichtskurve von denen m it gleicher Ordinate der A rbeits
kurve geben die theoretisch höchste Anreicherung an, die man in 
einem Boden erreichen kann.

E in  D iagram m  m it Stufen , wie es in Abb. 1 angedeutet ist, 
erlaubt zwar, die kleinste erforderliche theoretische Zahl an Böden 
abzuleiten, um  einen bestim m ten Trenneffekt zu erreichen. Diese 
A bleitungsart is t  aber unbequem, weil sie eine rechnerische B e
handlung erfordert und n icht allein auf graphischem  Wege durch
geführt werden kann.

B e s t i m m u n g  d e s  R ü c k la u f e s  u n d  d e r  Z a h l  d e r  B ö d e n  
a u f  g r a p h i s c h e m  W e g e .

W ie  a u s  d e m  v o r a n g e h e n d e n  A b s c h n i t t  h e r v o r g e h t ,  v e r 
h i n d e r t  d ie  K r ü m m u n g  d e r  A r b e i t s k u r v e n ,  d ie  d u r c h  d a s  v e r 
ä n d e r l i c h e  V e r h ä l tn i s  v o n  V /v  b e d i n g t  i s t ,  e in  r e in  g r a p h i s c h e s  
V o rg e h e n .

D ie s e  S c h w ie r ig k e i t  k a n n  d u r c h  f o lg e n d e n  K u n s tg r i f f  
ü b e r w u n d e n  w e r d e n .  S t a t t  i n  G e w ic h ts -  o d e r  V o lu m a n te i l e n  
w e r d e n  d ie  A n te i l e  d e r  b e id e n  G a s e  a l s  „ L ö s l i c h k e i t s 
ä q u i v a l e n t e “  a u s g e d r ü c k t .  D a s  L ö s l i c h k e i t s ä q u i v a le n t  i s t  
d e r  r e z ip r o k e  W e r t  d e s  L ö s l ic h k e i t s k o e f f i z ie n te n .  U m  d a s  
L ö s l i c h k e i t s ä q u iv a le n t  e in e r  G a s m e n g e  z u  e r h a l t e n ,  d i v i d i e r t  
m a n  d ie s e  d u r c h  d e n  L ö s l i c h k e i t s k o e f f i z i e n t e n . D a  d i e  L ö s l i c h 
k e i t s k o e f f i z ie n te n  a u s g e d r ü c k t  w e r d e n  a l s  G r a m m o le  o d e r  
V o lu m in a  e in e s  G a s e s ,  g e lö s t  b e i  b e s t im m t e r  T e m p e r a t u r  u n d  
b e s t im m t e m  D r u c k  i n  d e r  V o lu m e in h e i t  e in e s  L ö s u n g s m i t t e l s ,  
e n t s p r e c h e n  a u c h  d ie  Ä q u iv a l e n t e  G r a m m o le n  o d e r  V olu m in a 
( A n te i le  L ö s u n g s m i t t e l  a u f  e in  M o l o d e r  V o lu m  G a s .  D e r  Ü b e r s . ) . 
I m  F a l l e ,  d a ß  d a s  G a s  d e m  H en ry sc h e n  G e s e tz  g e h o r c h t ,  
w e r d e n  d ie  a u f  V o lu m e n  b e z o g e n e n  E i n h e i t e n  u n a b h ä n g i g  v o m  
D r u c k .  W i r  w e r d e n  s o  s o w o h l  d i e  P a r t i a l d r u c k e  a l s  a u c h  d ie  
A n te i l e  a n  g e lö s te m  G a s  in  Ä q u iv a l e n t e n  a u s d r ü c k e n .

Zwei Gase sollen z. B . die Löslichkeiten  a  =  20 bzw. ß =  10 
Volum ina G as je Volum  F lü ssigk eit besitzen. H a t m an eine M ischung 
der Gase A und B m it einem P artia ld ru ck  von je  0,5, so  ergibt

Gleichgewichtskurve A für y  =  0,3 und Arbeitskurven B C. 
Konzentrationen in Molenbrüchen.
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s ic h  d ie  in  ob ig en  Ä q u iv a le n te n  a u sg e d rü c k te  Z u sa m m e n se tz u n g  
0,5/20

des Gases für A =  —— -
0,5/20 +  0,5/10

0,333, für B =  0,666.

XM ■ X M

a  ß
y© 0“ x e x M

Der Index e kennzeichnet, daß die Werte auf Löslichkeits
äquivalente bezogen sind, während die Werte ohne Index in 
Gewichts-, Volumen- usw. Einheiten ausgedrückt sind.

V  =  - - ,  =  x '
y© +  y©

V © "  =  - T J — T .  =  X "  =  ( 1  -  X ' )
y© +  y©

Der Einfachheit halber sollen im  folgenden alle Größen in 
L ö s l i c h k e i t s ä q u iv a le n t e n  ausgedrückt werden, und zwar oh n e 
I n d e x ,  wenn nicht ausdrücklich anders verm erkt wird. Der Vorteil 
der Anwendung von Löslichkeitsäquivalenten beruht grundsätzlich 
darauf, daß bei konstanter Tem peratur und konstantem  Druck 
sich die zwei Gase aus der Lösung zahlenmäßig in gleichen Mengen 
(in Äquivalenten ausgedrückt) verdrängen. Im  vorangehend ge
wählten E all z. B. verdrängt ein Äquivalent von A ein Äquivalent 
von B, während in Volumen ausgedrückt 1 Teil von A 2 Teile 
von B verdrängt. Diese Annahme vereinfacht die Berechnungen 
einer Trennsäule sehr, wie gleich gezeigt werden wird.

Die Gleichgewichtskurve G as-Flüssigkeit wird erhalten, indem 
Y in Abhängigkeit von x  ausgedrückt wird und entspricht daher 
der Gleichung (Abb. 1):

(1)otx +  ß (1 — x) X +  y (! —  x)
Fü r einen beliebigen Boden m des unteren Teils der Trenn

säule gilt:
Vm =  Vm+i +  Px (2)

Und VmYm =  Vm+iXm+i +  P ixpi (3)
bezogen auf die Gesamtm enge an Gas und auf die Menge des leichter 
löslichen Anteils. Mit vm wird die gelöste Gasmenge bezeichnet, 
die den Boden m verläßt, und m it Vm+i die Menge an Dampf, 
die in den Boden m aus dem Boden m -f 1 gelangt; m it Y m und 
Ym-u werden die entsprechenden Zusammensetzungen bezeichnet. 
Eintretende und austretende Menge Lösungsm ittel sind gleich und 
brauchen nicht gesondert berücksichtigt zu werden, unter der 
Voraussetzung, daß der Dam pfdruck des Lösungsm ittels gegenüber 
den Partialdrücken der Gase vernachlässigt werden kann.

Aus Gl. (3) erhält m an:
V P x

Xm+l +  ——;——  X P l  (4)
Vm+i Px

Ym =  -------  Xm+l-H-------XPxvm v m V +  P x ' V +  P x

Die Gleichung ist  die einer Geraden, wenn Vm+i und vm 
K onstante sind. Dies trifft für jeden Teil der Säule zu, wenn man 
isotherm  arbeitet und falls sich die beiden Löslichkeiten nicht 
gegenseitig beeinflussen (a Und ß konstant). Dabei müssen alle 
Größen in Löslichkeitsäquivalenten ausgedrückt sein.

E s  is t  so eine Beziehung erhalten worden zwischen der Zu
sam m ensetzung Xm+i des Gases, das von einem beliebigen Boden 
m +  1 stam m t, und der Zusam m ensetzung Ym des im  unm ittelbar

darüberliegendeu Boden gelösten Gases. Andererseits ergibt sich 
aus der K urve Abb. 2, welche Zusam m ensetzung x m dem Gas vm 
zukommt, das vom Boden m au stritt  und m it der flüssigen Phase

Benutzte Bezeichnungen:
A =  leichter lösliche G-askomponente.
B =  weniger lösliche Gaskomponente.

Alle folgenden Größen sind in Löslichkeitsäquivalenten ausgedrückt, 
x =  Bruchteil von A im  Gas.

1—x  =  Bruchteil von B im  Gas.
y =  K onzentration von A in der flüssigen Lösung.

V =  Bruchteil von A vom gesam t gelösten Gemisch in der Lösung.
v =  Menge an  gelöstem Gas, die in dem Teil der Säule unter dem Boden der Zufuhr 

fließt.
V =  gesamte Gasmenge, die in dem Teil der Säule unter dem Boden der Zufuhr fließt, 
v =  Menge an gelöstem Gas, die über dem Boden der Zufuhr fließt.

V =  gesam te gelöste Gasmenge, die über dem Boden der Zufuhr fließt.
I  =  zugeführte Gasmenge.

=  endgültig entnommene Gasmenge am letzten Boden der Säule.
P* =  endgültig entnommene Gasmenge am obersten Teil der Säule, 
xj =  Bruchteil des Gases A im zugeführten Gasgemisch.

Xp =  B ruchteil des Gases A im  Gas P t .
Xp* =  Bruchteil des Gases A im  Gas P,. 

r  =  irgendein Boden im  oberen Teil der Trennsäule, 
m =  irgendein Boden im unteren Teil der Trennsäule.

Nach der schon in der ersten Arbeit angewandten Art der 
Bezeichnungen sollen die Molenbrüche (oder Volumbrüche) der 
zwei Gase in der Gasphase m it und x ^ "  bezeichnet werden. Wenn 
der Gesam tdruck gleich p ist, sind die Partialdrucke p x M' und p x ^ " . 
—  Im  folgenden werden wir p =  1 setzen, so daß x ' und x "  auch die 
Partialdrucke der beiden Gase der Gasm ischung angeben. Die 
in der Flüssigkeit gelösten Anteile y ^ ' und yM"  sind dementsprechend 

yM' =  <xxM' und y"  =  ßxM"  =  ß(l — x M')
W eiter wird eingesetzt:

TT , 3 M 1 -.T /, 3 M
Y M =  ,  7/ u n d  * M — ---- ,  T,

Y m  -I- Y m  Y m  +  Y m

Wenn nun alle diese Volum-, Gewichts- oder Molgrößen in 
Löslichkeitsäquivalenten ausgedrückt werden sollen, so ergibt sich :

x M'

Abb. 2. Gleichgewichtskurve für 
y  =  0,25, Arbeitskurven und 
theoretische Zahl der Böden für 
R  =  3, um  eine M ischung der 
Zusam mensetzung Xi in zwei 
Fraktionen x pi und x P2 zu 

scheiden.

der Zusam m ensetzung Ym im  Gleichgewicht ist. So  is t  man in 
der Lage, die Zahl an Böden zu berechnen-, die erforderlich ist, 
um  von einer zu einer anderen Zusam m ensetzung des Gasgem isches 
zu gelangen, wenn V, v, Px und x Pl festgelegt sind.

Als R ücklauf R  sei das V erhältnis der Gasm enge V, die in 
die Säule zurückkehrt, zu der entnommenen Menge P x bezeichnet:

(5)

Dieses Verhältnis ist  auf Grund der gemachten Annahmen 
in jedem  Säulenteil gleich. K om biniert man Gl. (4) m it Gl. (5), 
so fo lg t :

Y m  =  r T  i X m + 1  +  r T i  X p i  ( 6 )

In  dieser wird x  =  x p, wenn x  =  Y ; daher schneidet der 
Strah l die D iagonale im Punkt A  (Abb. 2) m it der A bscisse x Pl.

W ird x  =  0, so folgt Y  =  —Xp* , und m an erh ält au f der
R  +  1

Ordinate einen Punkt B, der erlaubt, den Strah l gemäß Gl. (6) 
zu ziehen.

Der Schnittpunkt C mit der Gleichgewichtskurve wird durch 
Eliminieren von Y  gefunden, was durch Einführen der Gl. (1) in 
Gl. (6) erreicht wird. Man erh ält:

yxpi(l —  x) —  x ( l  —  x Pl)
R  = (V)(x2—- x)(y  —  1 )

W ählt man einen bestim m ten W ert für x Pl und verändert R , 
so erhält man ein Strahlenbündel, das vom  Punkt A, dem Sch n itt
punkt m it der D iagonale bei x Pl, ausgeht.

E s  sei ein unendlich großer R ücklauf angenommen, also  m it 
Rückführung der gesam ten am  Boden entnomm enen Gasm enge in 
den K reislauf. D as im  ¿Boden m in der F lü ssigk eit gelöste Gas 
h at die Zusam m ensetzung Y m (Abb. 3). Geht m an theoretisch

Abb. 3. Anreicherung innerhalb 
zweier theoretischer Böden für 
einen Rückfluß gleich unendlich 

und einen gleich 2 .

zum Boden m -f 1 über, so verläuft der V organg so, als ob Vm 
von dem aufsteigenden Gasgem isch Xm+i verd rän gt würde, während 
sich dieses m it einer gleichen Äquivalentzahl löst. Man hat daher 
Ym =  xm+i (die aus Gl. (6) für R  =  oo folgt). Man geht also in 
Abb. 3 vom  Punkt A zum  Punkt B.

Die flüssige Phase im  Boden m +  1 h at die Zusam m ensetzung 
Yjn+i im Gleichgewicht m it einem Gasgem isch der Zusam m en
setzung x m+i. Man kom m t so vom  Punkt B zum  Punkt C usw. 
Die waagerechten Strecken entsprechen der Änderung der Zu
sam m ensetzung, die zwischen zwei theoretischen Böden eintritt, 
die senkrechten Strecken entsprechen der Anreicherung, die in dem 
einen Boden erreicht wird. Die W aagerechte und die Senkrechte 
gehören zu einem theoretischen Boden.

E s  ist  klar, daß, wenn nicht die ganze Gasm enge als Rücklauf 
in  die Säule zurückgeführt wird, die Anreicherung n icht mehr der 
Strecke B . . .C entsprechen kann. Denn nicht alles gelöste Gas vm 
wird vom Gas Vm+i ausgetrieben, und deshalb kann nicht Ym=  x m+i 
sein , sondern es wird Y m >  xm+i bleiben, m an kom m t so vom 
Punkt  A zum Punkt B und von B ' zu C', wobei eine Anreicherung 
B 'C ' <  BC erhalten wird.
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Die Punkte, die den anteiligen Anreicherungen entsprechen, 
die man m it einem  beschränkten Rückfluß erreichen kann, liegen 
auf den Strahlen nach Gl. (6). Dm  einen bestim m ten Trennungsgrad 
zu erreichen, verläuft der S trah l der Trennarbeit so, daß er die 
Gleichgewichtskurve in Punkten m it kleineren Ordinaten als die 
des Punktes xi schneidet. Setzt man in Gl. (7) x  =  xi, so erhält 
man den kleinsten rechnerisch sich ergebenden W ert für den R ück
lauf. Graphisch h at man so vorzugehen, daß man durch x Pl und xi 
(Abb. 2) eine Gerade A . . . H  zieht, welche die Ordinate Y  im  Punkt I

schneidet. Aus Gl. (6) ergibt sich Ol x P i
R  +  1

, und es folgt h ieraus :

R  =
x Pj —  O l LA _  LA

Ö l O l ML 
M a n  b r a u c h t  a ls o  n u r  d ie  L ä n g e  d e r  S t r e c k e n  L A  u n d  L M  

z u  m e s s e n ,  u n d  a u s  i h r e m  V e r h ä l tn i s  e r g ib t  s ic h  d e r  W e r t  f ü r  
d e n  R ü c k f lu ß  e n t s p r e c h e n d  e in e m  b e s t im m te n  S t r a h l ,  d e r  d e n  
A r b e i t s v e r la u f  w ie d e r g ib t .  I n  u n s e r e m  F a l l e  e r h ä l t  m a n  d e n  
k l e in s t e n  R ü c k la u f .  J e d e m  S t r a h l ,  d e r  z w is c h e n  d ie s e m  u n d  
d e r  D ia g o n a le  l ie g t ,  e n t s p r i c h t  m i t  s te ig e n d e m  R  e in e  a b 
n e h m e n d e  Z a h l  v o n  B ö d e n .

E r s c h ö p f u n g s t e i l  d e r  S ä u le .

Von dem Gas V, das oben au stritt, wird ein Teil V —  P 2 
angewandt, um  das Lösungsm ittel zu sättigen , das in die Trenn
säule einfließt. Die Menge V des aufsteigenden Gases is t :

V =  V +  I  (8)
während die gelöst absteigende Menge

v  =  v  =  V —  P 2 (9)
is t ;  es folgt aus dieser

v =  V +  I —  P 2 (10)
die der Gesam tbilanz entspricht. E ine Bilanz für die leichter lös
liche Kom ponente erg ibt:

Y rV  =  x 2+ i( \  -j- I )  -  P 2x P2 
Aus dieser und Gl. (10) erhält man die Gleichung für den Strahl 
des Trennvorganges

V +  I P2
^ r -  v  +  i  —  p 2 Xr+1 ~ " v  4- i  —  p 2 Xp*

Die aus der Säule entnommenen Mengen P 2 und P 2 
den zugeführten entsprechen, demnach is t  I =  P 2 4- P 2.
Gl. (11) eingeführt ergibt :

V 4- I  I  —  P,

(11)

müssen 
w as in

Yr = V +  P,
x P2 (12)

P 1 =  I

Xi
V +  P /

(13)

Y r =
V +  I

( l  _  Xi ~  XP* )  
\ x Pl —  x P2 '

Xi ■ Xp2
x r+i Xi ‘ XP2

x P2 (14)

R
Y r

Xi
 (R  +  1)
Xpi  Xp2

X r+ i -
x i  - Xp2

x P2 (15)

OP
(

( r  ' •  +  l )
\ Xp.  Xp2 /

1 _  X* ~  XP‘  )
x Pl —  Xp2 '

(16)

d ie  E i n f ü h n m g  d e s  G a s e s  o f f e n b a r  d o r t  e r fo lg e n , w o  in  d e r  
S ä u le  d i e  Z u s a m m e n s e tz u n g  d e r  G a s p h a s e  im  B e h a r r u n g s 
z u s t a n d  g le ic h  d e r  Z u s a m m e n s e tz u n g  d e s  e in g e f ü h r te n  G a s e s  i s t .

Im  Falle, daß die Gase A  und B in reinem Zustande entnommen 
werden (xPl =  1, x P2 =  0), w erden Gl. (6) und (15) zu:

R  1
Ym =  — ——7 X m + i — T1— - (17)

bzw.
R  +  —

ir  X>
^ r = !T T T Xr+1

1

(18)

In Gl. (17) für x m+i =  1 eingesetzt, folgt Ym =  1 und in 
Gl. (18) für xr+i =  0 eingesetzt, wird Y r =  0. Die zwei Strahlen, 
die den Trennvorgang anzeigen, gehen durch den U rsprungspunkt 
und den Punkt x  m it y  =  1,1, wie es auch sein muß.

I n  A b b . 4  i s t  d ie  A b h ä n g ig k e i t  d e r  Z a h l  d e r  B ö d e n  v o m  
B e tr a g e  d e s  R ü c k la u f e s  e in g e t r a g e n .  A u s  d e r  K u r v e  i s t  z u  
e r s e h e n ,  d a ß  e in e  V e r m e h r u n g  d e s  R ü c k la u f e s  ü b e r  e in e  g e w is se  
G re n z e  h i n a u s  n u r  n o c h  im b e d e u te n d e  V o r te i l e  b r i n g t ,  e b e n s o  
w ie  a u c h  e in e  s e h r  g r o ß e  Z a h l  v o n  B ö d e n , d ie  e r fo r d e r l ic h e  
M e n g e  d e s  R ü c k la u f s  n u r  n o c h  w e n ig  h e r u n t e r s e t z t .  I m  F a l le ,  
d e r  in  A b b . 4  w ie d e r g e g e b e n  i s t ,  b r i n g t  e in e  B o d e n z a h l  ü b e r  18

V t P ,
E s  sei nun angenommen, daß die beiden Strahlen sich bei 

xm+i =  Xg-i-i =  xj treffen. E s  muß dann nach Gl. (4) und (12) 
V  P, V  +  I  I  —  Pi

v T P r X i + ^ T P x XPl =  V 
sein und demzufolge

Xj —  x P2 
Xpi Xp2

die in Gl. (12) ein geführt ergibt:

V +  I  —  ^  V +  I
Xpi XP2 Xpi x P2

in der die Anreicherung in Abhängigkeit vom  Gasrücklauf von 
der ursprünglichen Menge und der Zusam m ensetzung des zu
geführten G ases und der der Produkte P 2 und P 2 gegeben ist. 

A us Gl. (14) und Gl. (5) erh ält m a n :
' x p2 j A  G ___ xj x P2 \

Xpi Xp2 Xpi Xp2

_  ( R  +  1)x Pl Xp2
Der Schnittpunkt Q dieses Strah les m it der Diagonalen (x = y )  

führt zu x  =  x P2und entspricht also  dem Schnittpunkt der Diagonale 
und der Ordinate, errichtet in x P2. Setzt man y =  0, so erhält 
man den Schnittpunkt P m it der Abscisse

x Pl —  x P2

Man h at so  die Möglichkeit, den S trah l entsprechend Gl. (15) zu 
ziehen, durch Verbinden der Punkte N  und Q (Abb. 2), die durch 
Gl. (6) und durch x P2 festgelegt sind.

U m  d ie  Z a h l  d e r  B ö d e n  z u  e r h a l t e n ,  g e n ü g t  e s , a u s g e h e n d  
v o m  P u n k t  A  b i s  z u  Q  z u  g e h e n ,  i n d e m  m a n  s tu f e n w e is e  z w i
s c h e n  d e r  G le ic h g e w ic h t s k u r v e  u n d  A  . . . X  u n d  N  . . . Q  f o r t 
s c h r e i t e t .  U m  d ie  b e s t e  A u s b e u te  d e r  S ä u le  z u  e r z ie le n ,  m u ß

Abb. 4. Zahl der theoretischen 
Böden in Abhängigkeit vom  er
forderlichen Rückfluß, um  aus einer 
Mischung von je 50 M ol.-%  beide 
Kom ponenten m it einem  R einheits
grad  von 95 % abzuscheiden unter 
Anwendung eines Lösungsm ittels 

m it y  =  0,5.

k a u m  n o c h  m e r k l ic h e  V o r te i le ,  a n d e r e r s e i t s  i s t  e in e  \  e r m e h r u n g  
d e s  R ü c k la u f e s  ü b e r  W e r t e  v o n  3 b i s  4  m i t  e in e r  s o  k le in e n  
V e r m in d e r u n g  d e r  B o d e n z a h l  v e r k n ü p f t ,  d a ß  j e n e  w i r t s c h a f t 
l ic h  n i c h t  m e h r  v o r t e i l h a f t  i s t .  I n  d ie s e m  F a l l  w ü r d e  m a n  a m  
b e s t e n  e in e  S ä u le  m i t  18  t h e o r e t i s c h e n  B ö d e n  w ä h le n  m i t  
e in e m  R ü c k la u f  2 , o d e r  1 2 ,5  t h e o r e t i s c h e  B ö d e n  m i t  e in e m  
R ü c k la u f  3 . E i n e  E r h ö h u n g  d e s  R ü c k la u f e s  a u f  5 , d e r  e in e  
w e s e n t l i c h e  V e r g r ö ß e r u n g  d e s  D u r c h m e s s e r s  d e r  S ä u le  v e r 
la n g e n  w ü r d e ,  e r m ö g l ic h t  e s , d ie  B o d e n z a h l  n u r  n o c h  u m  
2 ,5  t h e o r e t i s c h e  B ö d e n  z u  v e r m in d e r n .

V e r h ä l t n i s  z w i s c h e n  t h e o r e t i s c h e n  u n d  g l e i c h w e r t i g e n  
p r a k t i s c h e n  B ö d e n .

F ü r  d ie  D im e n s io n ie r u n g  e in e r  T r e n n s ä u le  i s t  e s  e r f o r d e r 
l ic h ,  d ie  Z a h l  d e r  p r a k t i s c h e n  B ö d e n , d ie  e in e m  t h e o r e t i s c h e n  
B o d e n  e n t s p r e c h e n ,  o d e r  d a s  g le ic h w e r t ig e  H ö h e n v e r h ä l t n i s  
f ü r  T r e n n s ä u le n ,  d ie  z . B . m i t  R aschig - R in g e n  g e f ü l l t  s in d ,  z u  
k e n n e n .

D a  d ie  G le ic h g e w ic h ts e in s te l lu n g  z w is c h e n  e in e m  G a s  u n d  
s e in e r  L ö s u n g  o f f e n b a r  v ie l  l a n g s a m e r  v e r l ä u f t  a l s  d ie  b e i  d e r  
K o n d e n s a t io n  v o n  D ä m p f e n  m i t  i h r e r  F l ü s s ig k e i t  b e i  K o c h 
t e m p e r a t u r ,  so  s i n d  im  e r s t e n  F a l l  d i e  G le ic h  w e r t s z a h le n  s e h r  
v ie l  g r ö ß e r .

B e i  d e r  F r a k t io n i e r u n g  m i t  H i l f e  v o n  L ö s u n g s m i t t e ln  h a t  
m a n  m e i s t  m i t  n i c h t  a l l z u  h o h e n  L ö s l i c h k e i t e n  z u  t u n ,  g r ö ß e n 
o r d n u n g s m ä ß ig  v o n  e in ig e n  z e h n  V o lu m in a  G a s  a u f  e in  V o lu m  
F lü s s ig k e i t ,  w ä h r e n d  i n  e in e r  D e s t i l l a t i o n s k o lo n n e  d a s  V e r 
h ä l t n i s  z w is c h e n  a u f  s t e ig e n d e m  G a s v o lu m e n  z u m  V o lu m e n  d e r  
h e r a b r ie s e ln d e n  F l ü s s i g k e i t  g r ö ß e n o r d n u n g s m ä ß ig  m e h r e r e  
h u n d e r t  b e t r ä g t .  D a r a u s  f o lg t ,  d a ß  b e i  d e r  R e k t i f i k a t i o n  d u r c h  
D e s t i l l a t i o n  B o d e n k o lo n n e n  v o r z u z ie h e n  s in d ,  w ä h r e n d  b e i  d e r  
F r a k t io n i e r u n g  m i t  e in e m  L ö s u n g s m i t t e l  T r e n n s ä u le n  m i t  F ü l l 
k ö r p e r n  w ie  i?a sc )z z> -R in g en  v o r t e i l h a f t e r  s in d .  D ie  B e n e tz u n g  
d e r  F ü l l k ö r p e r  i s t  d u r c h  d i e  v e r h ä l t n i s m ä ß i g  g r o ß e  M e n g e  a n  
F lü s s ig k e i t  g e s i c h e r t ,  d ie  ü b e r  s ie  f l i e ß t .  F e r n e r  i s t  e in e  S ä u le  
m i t  F ü l lk ö r p e r n  v o r t e i l h a f t  h i n s i c h t l i c h  d e r  B e t r i e b s k o s t e n ,  
d a  d e r  D r u c k u n t e r s c h i e d  z w is c h e n  B a s i s  u n d  K o p f  d e r  S ä u le  
s e h r  v ie l  k l e in e r  i s t  a l s  b e i  S ä u le n  m i t  G lo c k e n b ö d e n .

W i r  h a b e n  v i e l e  p r a k t i s c h e  V e r s u c h e  z u r  T r e n n u n g  v e r 
s c h ie d e n e r  g a s fö r m ig e r  K o h le n w a s s e r s to f f e  m i t  g le ic h e r  K o b  le n  - 
s to f f -Z a h l  g e m a c h t ,  u .  z w . m i t  L ö s u n g s m i t t e ln ,  f ü r  w e lc h e  d ie  
b e n u t z t e n  G a s e  v - W e r te  z w is c h e n  1 ,5  u n d  3 h a t t e n .  A u s  d ie s e n  
u n d  z a h l r e i c h e n  L a b o r a t o r i u m s v e r s u c h e n ,  a n  d e n e n  a u c h  
D r .  B oeri  u n d  I n g .  T eta z  b e t e i l i g t  w a r e n  u n d  d i e  b e i  1 2 — 15°
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m i t  S ä u le n ,  d ie  m i t  R aschig -R in g e n  v o n  6  m m  D u r c h m e s s e r  
g e f ü l l t  w a r e n  u n d  m i t  G a s g e s c h w in d ig k e i te n  v o n  10 c m /s  
d u r c h g e f ü h r t  w o rd e n  s in d ,  f o lg t  a u s  v e r s c h ie d e n e n  F ä l l e n ,  d a ß  
e in  t h e o r e t i s c h e r  B o d e n  e in e r  S ä u le n h ö h e  v o n  6 0 — 8 0  c m  
g le ic h w e r t ig  i s t .

B e i  B e t r i e b s v e r s u c h e n  m i t  / ia sc /z i'o -R in g e n  v o n  15— 25 m m  
D u r c h m e s s e r  u n d  e in e r  G a s g e s c h w in d ig k e it  v o n  10— 20  c m /s  
e n t s p r i c h t  e in e m  th e o r e t i s c h e n  B o d e n  e in e  S ä u le n h ö h e  v o n  
u n g e f ä h r  1 2 0  c m .

D ie  S ä u le n h ö h e ,  d ie  e in e m  th e o r e t i s c h e n  B o d e n  g le ic h 
w e r t i g  i s t ,  ä n d e r t  s ic h  n a t ü r l i c h  n i c h t  n u r  m i t  d e r  T e m p e r a tu r ,  
m i t  d e r  G a s g e s c h w in d ig k e i t  u n d  m i t  d e r  G e s ta l t  u n d  G rö ß e  
d e r  F ü l lk ö r p e r ,  s o n d e r n  a u c h  m i t  d e r  A r t  u n d  in s b e s .  m i t  d e r  
V is c o s i tä t  d e s  L ö s u n g s m i t te l s .  B e v o r  m a n  a ls o  d ie  G rö ß e  e in e r  
T r e n n s ä u le  f e s t le g t ,  w i r d  e s  je d e n f a l l s  z w e c k m ä ß ig  s e in , d u r c h  
V e r s u c h e  im  L a b o r a t o r i u m  d ie  e in e m  th e o r e t i s c h e n  B o d e n  
g le ic h w e r t ig e  H ö h e  f e s tz u s te l l e n ,  w o b e i  b e i  d e r  B e re c h n u n g

d e r  t e c h n is c h e n  T r e n n s ä u le  n o c h  d e r  E in f l u ß  d e r  V e r s c h ie d e n 
h e i t e n  d e r  F o r m  u n d  G r ö ß e  d e r  F ü l l k ö r p e r  z u  b e r ü c k s ic h t ig e n
w ä re .

D a s  b e s c h r ie b e n e  T r e n n v e r f a h r e n  w u r d e  t e c h n i s c h  m i t  
E r f o lg  z . B . z u r  T r e n n u n g  v o n  g a s fö r m ig e n  K o h le n w a s s e r 
s to f f e n  g le ic h e r  K o h le n s to f f - .Z a h l ,  d e r e n  S i e d e p u n k te  s ic h  k a u m  
u m  1° v o n e in a n d e r  u n t e r s c h e id e n ,  d u r c h g e f ü h r t ,  e in  F a l l ,  d e t  
m i t  d e n  ü b l ic h e n  R e k t i f i k a t i o n s m e t h o d e n  n i c h t  z u  b e w ä l t ig e n  
g e w e s e n  w ä r e .  E s  i s t  v o r a u s z u s e h e n ,  d a ß  d i e  A n w e n d u n g  
d ie s e s  V e r f a h r e n s  s i c h  i n  v ie le n  a n d e r e n  F ä l l e n  n ü t z l i c h  e r 
w e is e n  w ird ,  n i c h t  a l l e in  in  j e n e n ,  b e i  d e n e n  w e g e n  e in e s  k l e in e n  
Y e in  f r a k t i o n i e r t e s  H e r a u s lö s e n  m i t t e l s  L ö s u n g s m i t t e l  u n w i r k 
s a m  i s t .

A u c h  in  F ä l l e n  m i t  s e h r  h o h e n  y - W e r te n ,  b e i  d e n e n  s c h o n  
e in e  A b s o rp t io n s k o lo n n e  e in e  g u t e  T r e n n u n g  e r l a u b t ,  w ü r d e  
d ie  A n w e n d u n g  d e s  G a s r ü c k la u f e s  a m  u n t e r e n  E n d e  d e r  S ä u le  
d ie  R e in h e i t  d e r  e r h a l t e n e n  P r o d u k t e  w e s e n t l i c h  e r h ö h e n .

Eiugcg. 17. Juli 1943. [30.]

Die Bestimmung der Aromadurchlässigkeit von Verpackungsmaterialien
V o n  D r . F R I E D R I C H  K I E R M E I E R
M i t t e i l u n g  a u s  d e m  I  n s t i t u t  f ü r  L e b e n s m i t t e l f o r s c h u n g ,  M ü n c h e n  (  D i r e k t o r :  D o z e n t  D r . - I n g .  h a b i l .  R.  H  e i s  s )

Fü r  d ie  Q u a l i t ä t  v o n  L e b e n s m i t t e ln  i s t  e s  u n e r lä ß l i c h ,  d a ß  
i h r  A r o m a  e r h a l t e n  b l e ib t ,  u .  zw . a u s  z w e i G r ü n d e n :  

e in m a l  le id e n  n i c h t  n u r  d ie  L e b e n s m i t t e l  s e lb e r  d u r c h  A r o m a 
v e r lu s te ,  s o n d e r n  d a r ü b e r  h in a u s  a u c h  a n d e r e ,  in  d e r  N a c h b a r 
s c h a f t  g e la g e r te  L e b e n s m i t t e l ,  d ie  f r e m d e  G e rü c h e  a n n e h m e n  
k ö n n e n .  D e m  l ä ß t  s ic h  V o rb e u g e n  d u r c h  a r o m a d ic h te  V e r 
p a c k u n g ,  d ie  g le ic h z e i t ig  e in e  b e s s e r e  A u s n u tz u n g  d e r  L a g e r 
r ä u m e  g e s t a t t e t ,  d a  d a n n  d ie  v e r s c h ie d e n s te n  L e b e n s m i t t e l  
z u s a m m e n  g e l a g e r t  w e r d e n  k ö n n e n .  D ie  b e s te n  E rg e b n is s e  
l ie f e rn  h i e r  z w e ife l lo s  M e ta l lb e h ä l t e r ;  h e u t e  g e h t  m a n  a u s  
G r ü n d e n  d e r  R o h s to f f e r s p a m is  z u  n ic h tm e ta l l i s c h e n  P a c k 
s to f f e n  ü b e r .  A u c h  w i r d  v o n  d e r  I n d u s t r i e  im m e r  w ie d e r  
b e t o n t ,  d a ß  ih r e  A r b e i t  w e s e n t l ic h  e r l e i c h t e r t  w ü rd e ,  w e n n  
s ie  e in e  o b j e k t iv e  P r ü f m e th o d e  z u r  K o n t r o l le  ih r e r  P r o d u k te  
h ä t t e .

U m  d ie s e  f e h le n d e  U n te r s u c h u n g s m e th o d e  z u  s c h a f f e n ,  
w a r  e s  n a t ü r l i c h  n i c h t  m ö g l ic h , d ie  A r o m a d u rc h lä s s ig k e i t  
d e s  P a c k m a te r i a l s  f ü r  s ä m t l i c h e  K o m p o n e n te n  e in e s  c h a r a k 
te r i s t i s c h e n  G e r u c h s  e in e s  L e b e n s m i t te l s  z u  p r ü f e n .  M a n  
m u ß t e  s ic h  v ie lm e h r  f ü r  e in ig e  t y p i s c h e  S to f f e  e n ts c h e id e n ,  
u n d  b e i  d e n  h i e r f ü r  a n g e s te l l te n  V e r s u c h e n  h a b e n  s ic h  E s s i g 
s ä u r e ä t h y l e s t e r  u n d  T r i m e t h y l a m i n  b e s o n d e r s  b e w ä h r t ,  
g ü n s t ig  w a r  a u c h  N a p h t h a l i n ,  f ü r  w e i te r e  V e r s u c h e  w a n d te n  
w ir  L i m o n e n  a n .

E s s i g e s t e r  w u r d e  g e w ä h l t ,  w e il  e r  in  F r ü c h t e n  e in e r  
d e r  h ä u f ig s t e n  E s t e r  i s t ;  e r  k a n n  a u c h  a ls  T y p  a l i p h a t i s c h e r  
S to f f e  g e l te n ,  d ie  l e i c h t  o x y d im e t r i s c h  z u  b e s t im m e n  s in d  
(w ie  Ä th e r ,  A lk o h o le  o d e r  K e to n e ) .  E s  i s t  o h n e  w e i te r e s  
m ö g lic h , d ie s e  in  M e n g e n  v o n  0 ,0 0 1 — 0 .0 0 2  m g  h in r e ic h e n d  
g e n a u  z u  e r m i t t e ln .  B e im  T r i m e t h y l a m i n  w i r d  d ie  w ic h 
t i g s t e  K o m p o n e n te  d e s  F i s c h g e r u c h s  e r f a ß t  u n d  d a m i t  a u c h  
d a s  V e r h a l t e n  a l le r  A m in e  g e g e n ü b e r  d e r  V e r p a c k u n g  k l a r 
g e s te l l t .  F e r n e r  i s t  d a s  A m in  e in  V e r t r e te r  e in e r  R e ih e  v o n  
a n d e r e n  V e r b in d u n g e n ,  d ie  s ic h  a c id im e t r i s c h  b z w . a lk a l i 
m e t r i s c h  b e s t im m e n  la s s e n ,  w ie  z a h l r e ic h e  S ä u r e n ,  in s b e s o n d e re  
d ie  m i t t l e r e n  F e t t s ä u r e n .  N a p h t h a l i n  g i l t  u n s  a ls  V e r t r e te r  
v o n  f e s te n  S to f f e n ,  d ie  b e i  n o r m a le r  T e m p e r a t u r  m e r k l ic h  
s u b l im ie r e n .  L i m o n e n  d i e n t e  a ls  T y p  e in e s  S to f f e s ,  d e r  s ic h  
n i c h t  in  W a s s e r  l ö s t  u n d  n i c h t  in  g r ö ß e re n  M e n g e n  v e r d a m p f t .

U m  d e n  n a t ü r l i c h e n  V e r h ä l tn i s s e n  R e c h n u n g  z u  t r a g e n ,  
w u r d e n  d ie  A r o m a s to f f e  n u r  in  s e h r  k le in e n  M e n g e n  v e r w a n d t ; 
ü b e r d ie s  g r e i fe n  s ie  in  g rö ß e re n  K o n z e n t r a t i o n e n  n i c h t  s e l te n  
d a s  V e r p a c k u n g s m a te r ia l  a n .

D ie  D u r c h lä s s ig k e i t  d e r  V e r p a c k u n g  l ä ß t  s ic h  n u n  a u f  
z w e i W e g e n  e r m i t t e l n : e n tw e d e r  m a n  b e s t im m t  d e n  in n e r h a lb  
d e r  V e r p a c k u n g  g e b l ie b e n e n  A r o m a s to f f  (R e s tm e th o d e )  o d e r  
d e n  A n te i l ,  d e r  d u r c h  d ie  V e r p a c k u n g  h in d u r c h g e g a n g e n  i s t  
( A b s o r p t io n s m e th o d e ) .

I m  a llg . w u r d e  d ie  R e s tm e th o d e  a ls  d ie  e in f a c h e r e  a n 
g e w a n d t ,  d a  m a n  d a f ü r  k e in e  b e s o n d e re  A u f f a n g a p p a r a tu r  
f ü r  d e n  v e r f lü c h t ig t e n  A r o m a s to f f  b r a u c h t .  D e r  A r o m a s to f f  
k a n n  ä h n l i c h  w ie  d a s  L e b e n s m i t t e l  v e r p a c k t  u n d  d e n  n a t ü r 
l i c h e n  B e d in g u n g e n  a u s g e s e tz t  w e rd e n .  W il l  m a n  d a g e g e n  
d e n  d u r c h g e g a n g e n e n  A n te i l  e r fa s s e n , m u ß  m a n  in  g e s c h lo s s e n e n

G e fä ß e n  a r b e i t e n ,  d a m i t  S tö r u n g e n  v o n  a u ß e n  v e rm ie d e n  
w e r d e n  u n d  n i c h t s  v e r lo r e n g e h t .

Z u r  D u r c h f ü h r u n g  d e r  B e s t i m m u n g  w i r d  d ie  g e 
w ü n s c h te  M e n g e  A r o m a s to f f  in  e in  P r i r i - S c h ä l c h e n  g e g e b e n ,
u . zw . z w e c k m ä ß ig  d u r c h  D r u c k p i p e t t i e r u n g 1). D a b e i  w ird ,  
ä h n l ic h  w ie  b e i  e in e r  S p r i t z f l a s c h e ,  d u r c h  D r u c k  (M u n d  o d e r  
G e b lä s e )  d ie  A r o m a f lü s s ig k e i t  i n  d ie  M e ß p ip e t te  b i s  g e r a d e  
z u r  M a rk e  h o c h g e d r ü c k t .  N a c h  d e r  E n t n a h m e  w e r d e n  P i p e t t e  
u n d  D r u c k r o h r  d u r c h  G u m m ih ü tc h e n  v e r s c h lo s s e n ,  s o  d a ß  
d ie  A r o m a - S ta n d a r d - L ö s u n g  m e h r e r e  T a g e  f ü r  v ie le  A n a ly s e n  
v e r w e n d e t  w e r d e n  k a n n .  D a s  P e i n - S c h ä l c h e n  w i r d  d a n n  in  
e in e n  M e ta l lb e h ä l t e r  g e s e tz t ,  e in e  S c h e ib e  d e s  V e r p a c k u n g s 
s to f f e s  (83 m m  D m r .)  m i t t e l s  P e l ik a n o l  s o r g f ä l t ig  a u f g e k le b t ,  
e in  M e ta l l r in g  z u m  S c h u t z  a u f g e le g t  u n d  d e r  B e h ä l te r  m i t  
e in e m  a u s g e s c h n i t t e n e n  D e c k e l  z u g e s c h r a u b t .  A lle s  m u ß  
m ö g l ic h s t  s c h n e l l  g e h e n ,  d a m i t  n i c h t  n e n n e n s w e r te  M e n g e n  
d e s  A ro m a s to f f e s  in z w is c h e n  e n tw e ic h e n .  D e r  B e h ä l te r  b le ib t ,  
je  n a c h  d e r  D u r c h lä s s ig k e i t  d e s  V e r p a c k u n g s s to f f e s ,  e in ig e  
S t u n d e n  o d e r  T a g e  s t e h e n ; d a n n  w i r d  e r  g e ö f fn e t ,  d e r  A r o m a 
s to f f  in  e in  k le in e s  M e ß k ö lb c h e n  ü b e r f ü h r t ,  m i t  W a s s e r  a u f 
g e f ü l l t  u n d  d e r  G e h a l t  i n  d ie s e r  V e r d ü n n u n g  b e s t im m t .

D ie  M e ta l lg e f ä ß e  b e s t a n d e n  a u s  A l- G u ß , in n e n  70  m m  D m r . ,  
a u ß e n  83  m m  D m r . ,  25  m m  H ö h e .  D a  d e r  L u f t r a u m  i n n e r h a lb  
d e s  G e fä ß e s  n a c h  k u r z e r  Z e i t  b e r e i t s  m i t  d e m  A r o m a s to f f

Tabelle 1. D urchlässigkeit verschiedener V erpackungsstoffe 
für verschiedene A rom astoffe.

Kon-
troll-

N r.des
P a

piers

Beschaffenheit und Zusam men
setzung des Verpackungs

materials

Durchlässigkeit in m g/dm 2 Tag

W asser
dampf***)

Essig-
säure-
äthyl-
ester

Trim ethyl
am in

N aphtha
lin

l a Zellglas, beiderseitig lackiert .. 290 13— 17 1,0—1,5 0 -0 ,1 6
2 Zellglas, beiderseitig la c k ie r t . . 60—140 16 0,28—0,67 0,78*)
4 a Geleimtes und gehärtetes Papier 17000 52—67 2,0—3,4 1,6
5 Geleimtes und gehärtetes Papier 14000 1100 194—270 58
9a Nichtlackiertes Zellglas ........... 15000 48 1,6—2,6

10(1 Einseitig lackiertes Zellglas . . . 5500 8,9 0,5— 1,4 _
13 Zweiseitig lackiertes Zellglas,

ex tra  w e ic h .............................. 110 (11)**) 0,37—0,53 0,57
14a Geleimtes und gehärtetes Papier 14000 18 0,26—0,76 0,46
16 Einfaches Cellulose-Papier . . . . 18000 850 59— 117 25

(16)*)
21 Weißer K arton , außen lackiert — 0,86—1,12
25 W achspapier, ex tra  d ic h t ......... 40—315 4— 12 0,15—0,45 0—0,46

26 H olzkarton m it Oppanol und
0,84*)

A lum in ium -S ch liff................. — 4,5—8,5 _
28 Gewachstes P e rg a m e n t............. 280—5000 16 0,66—0,86 0—0,74
28c Sehr weiches Pergam ent ......... — 3,1—3,4
29 3400 8,9— 10 0,57—0,99 _
36 W ach sp ap ie r ................................ 300—3300 9,8 0,34—0,81 0 —1,1

*) T itrim etrische Bestimmung. *») W ert unsicher. •»*) N ach i r olodkewitsch*).

g e s ä t t i g t  i s t ,  i s t  s c h o n  e in  V e r lu s t  a n  A r o m a  f e s t z u s t e l l e n ,  
s e lb s t  w e n n  n o c h  n i c h t s  d u r c h  d ie  V e r p a c k u n g  h i n d u r c h 
g e g a n g e n  i s t .  D e s h a lb  i s t  f ü r  j e d e  B e s t im m u n g  e in e  a n a lo g  
d u r c h g e f ü h r t e  K o n t r o l lb e s t im m u n g  n o tw e n d ig ,  b e i  d e r  d ie  
\  e r p a c k u n g s fo l ie  d u r c h  e in e  u n d u r c h lä s s ig e  M e ta l ls c h e ib e  
e r s e t z t  i s t .

N ach J .  Gro/Jield: H andb. d. Eierkunde, Berlin 10SR S oi,-
*) Vgl. 0. Kaefl, V erpackung 15, H eft 21/22, S. 1 [19401 ’
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D ie  V e r s u c h e  w u r d e n  b e i  20° a n g e s t e l l t ,  k ö n n e n  a b e r  
a u c h  b e i  h ö h e r e n  T e m p e r a tu r e n  a u s g e f ü h r t  w e r d e n .  U n t e r  0° 
s in d  je d o c h  d ie  F e h le r m ö g l ic h k e i te n  b e im  A u f t a u e n  so  g ro ß , 
d a ß  a l le  B e m ü h u n g e n  u m  G e n a u ig k e i t  s c h e i t e r t e n .

A b b . 1— 4 z e ig e n  d ie  E r g e b n i s s e  d e r  D u r c h lä s s ig k e i t s 
p r ü f u n g  f ü r  v e r s c h ie d e n e  Y e r p a c k u n g s s to f f e .  I n  d e r  T a b e l le  
s in d  a u ß e r d e m  d ie  W e r t e  w e i t e r e r  in  F r a g e  k o m m e n d e r  V e r -

Abb. 1. Die D urchlässigkeit eines guten arom adichten Papiers 
(m it W achsauflage) für Essigsäureäthylester.

O  1. Versnch. •  2. Versuch.

p a c k u n g s s to f f e  a n g e g e b e n .  D a n a c h  e r g ib t  E s s i g e s t e r  r d .  
2 5 m a l  so  h o h e  W e r t e  w ie  T r im e t h y l a m i n  u n d  N a p h t h a l i n ,  
so  d a ß  d i e  V e r s u c h s z e i te n  a u c h  b e i  g u t e n  V e r p a c k u n g s s to f f e n  
n i c h t  ü b e r  8  T a g e  z u  g e h e n  b r a u c h e n .  D a  e s  im  ü b r ig e n

Abb. 2. Die D urch lässigkeit eines nicht arom adichten Papiers 
für E ssigsäureäth ylester.

O  1. V ersnch. X  2. Versnch. •  3. Versuch.

g le ic h g ü l t ig  z u  s e in  s c h e in t ,  w e lc h e r  d e r  d r e i  S to f f e  f ü r  d ie  
B e s t im m u n g  d e r  D u r c h lä s s ig k e i t  v e r w e n d e t  w ird ,  w ir d  m a n  
d e m  E s s ig e s t e r  s c h o n  a u s  d ie s e m  G r u n d e  d e n  V o rz u g  g e b e n .  
O b  d ie s e  u n e r w a r t e t e  Ü b e r e in s t im m u n g  a u c h  f ü r  a n d e r e  
A r o m a s to f f e  g i l t ,  s o l le n  w e i te r e  U n te r s u c h u n g e n  z e ig e n .

Zeit in Stunden
A bb. 3. Die D urch lässigkeit eines guten arom adichten  Papiers 

für Trim ethylam in (Papier 10).
O  1. Versnch. X  2. Versnch. #  3. V ersuch.

I m  G e g e n s a tz  h i e r z u  l ä u f t  d ie  D u r c h lä s s ig k e i t  fü r  W a s s e r 
d a m p f  n i c h t  p a r a l l e l .  B e i  s e h r  g e r in g e n  A r o m a v e r lu s t e n  i s t
i. a l lg .  a u c h  d e r  W a s s e r v e r lu s t  s e h r  g e r in g ;  j e d o c h  k a n n  d ie

V e r f lü c h t ig u n g  d e s  W a s s e r s  so  b e t r ä c h t l i c h  s e in , d a ß  m e h r  
a ls  d ie  H ä l f t e  d e r  v o r g e le g te n  M e n g e  v e r s c h w in d e t .  E s  k ö n n e n  
a u f  d ie s e  W e is e  F e h l e r  v o n  5 0 %  u n d  m e h r  e n t s te h e n ,  d e n e n  
m a n  d u r c h  W ie d e r a u f f ü l l e n  b e g e g n e n  m u ß .

D ie  B e s t im m u n g  d e r  D u r c h lä s s ig k e i t  m i t  L i m o n e n  
f ü h r t e  z u  k e in e n  z u f r i e d e n s te l l e n d e n  E r g e b n is s e n .  D ie  R e s t 
m e th o d e  w u r d e  d e s h a lb  h i e r f ü r  v e r la s s e n  u n d  d ie  z w e i te

Abb. 4. Die D urchlässigkeit eines Papiers für N aphthalin  (Nr. 16).

M e th o d e  a n g e w a n d t ,  d .  h .  d a s  v e r f l ü c h t i g t e  L im o n e n  m i t t e l s  
k o n z .  H 2S 0 4 a b s o r b i e r t  u n d  s e in e  M e n g e  d a r i n  b e s t im m t  
(A b b . 5 ). A u f  d ie  g le ic h e  W e is e  k ö n n e n  a u c h  s o n s t ig e  G e r u c h s 
s to f f e  b e s t im m t  w e r d e n ,  d ie  d e n  V e r p a c k u n g s s to f f e n  u . U .

Zeit in Stunden
Abb. 5. W  . konz. Schw efelsäure absorbierte Menge Lim onen 

in M üligramm .

n o c h  a n h a f t e n  u n d  v o n  L ö s u n g s m i t t e ln  o d e r  L a c k  h e r r ü h r e n .  
D a ß  a u c h  d ie s e  M e th o d e  b r a u c h b a r e  W e r t e  l i e f e r t ,  z e ig te n  
V e r s u c h e ,  b e i  d e n e n  d ie  a u s  d e m  A r o m a g e f ä ß  v e r s c h w u n d e n e  
M e n g e  E s s ig e s t e r  m i t  d e r  d u r c h  A b s o r p t io n  w ie d e r g e f u n d e n e n  
p r a k t i s c h  ü b e r e in s t im m te  (A b b . 6 ) . A u ß e r  S c h w e f e ls ä u re

Abb. 6 . Vergleich zwischen R est- und A bsorptionsbestim m ung
a A b s o rp tio a sb e s t im m n n g  ohne Papierzw ischenw and, 
r , :  Restbestim m ung ohne Papierzw ischenw and, 
a ,:  A hsorptionsbestim m ung m it P ap ie r 25 als Zwischenwand. 
rt : R estbestim m ong m it P ap ie r 25 als Zwischenwand.

la s s e n  s ic h  a u c h  a n d e r e  A b s o r p t i o n s m i t t e l  w ie  A120 3 o d .  d g l .  
v e r w e n d e n ,  d ie  a b s o r b i e r t e n  S to f f e  m ü s s e n  v o r  d e r  B e s t im m u n g  
je d o c h  e r s t  e x t r a h i e r t  w e r d e n .
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V e r s u c h s t e i l .

1. R e s tm e th o d e .
E s s i g e s t e r .  Die Versuchslösung enthielt 500 mg E ssigester 

in 100 cm 3 doppelt dest. W asser, davon wurden 20 cm 3 für den Ver
brauch abpipettiert. Bei schnellem  Arbeiten beträgt der Fehler 
bei der Einw aage w asserlöslicher Arom astoffe höchstens 0,5% . 
N ach der Stehzeit wird die Lösung aus der Arom avorlage vorsichtig 
und langsam  in ein 50 cm 3-Meßkölbchen überführt und m it W asser 
aufgefüllt. Für die O xydation werden vorsichtig 5 cm 3 in einen 
300 cm 3-Erlenm eyer-Kolben m it gu t eingeschliffenem Stopfen 
(Jodzahl-K olben) gegeben, in dem  kurz vorher 10 cm 3 n/ 10 K 2C r20 7- 
Lösüng m it 30 cm 3 konz. Schwefelsäure (zur Analyse) gem ischt 
würden. D ann schließt man den Stopfen, schüttelt gut um, läßt 
15 min stehen (auf festen  S itz  des Stopfens achten!) und bringt 
die Lösung in einen 1000 cm 3-Erlenm eyer-Kolben, fügt 300 cm 3 
H 20  Und 100 mg K J  hinzu und titriert m it n/ 10 N atrium thiosulfat 
auf Gelb-grün zurück. H ierauf setz t man 5 cm 3 l% ig e  Stärke- 
Lösüng hinzu und titriert auf H ellblau. I s t  die R eaktionslösung 
während der Oxydation dunkelgrün geworden, so liegt zu wenig 
K 2C r20 ,  vor, und die O xydation ist  neu anzusetzen.

Die Oxydation muß in einem R aü m  durchgeführt werden, 
der frei von Aroma- und anderen leicht flüchtigen oxydierbaren 
Substanzen (z. B. Alkohol, Äther) ist und in dem  m öglichst k,eine 
anderen Untersuchungen gem acht werden.

B e r e c h n u n g s b e i s p i e l :
Reaktionszeit: 99 h. r
Aromavorlage im  Prüigeiäß 92,1 mg in 20,0 cm '
Aufgefüllt auf 50,0 cm '
Für die Oxydation verwendet 5,0 cm3
Vorlage an  n/J0 K 20 ra0 ,  x  F ak to r 10,03 cm3
R ücktitra tion  m it D/10 N a2SsOa 6,80 cm3
Verbrauch für 5 cm3 Vorlage 3,23 cm3

1 cm 3 entspricht 2,20 mg Essigester. In  der gesam ten Vor
lage wurden also 32,3 • 2,20 =  71,1 mg E ste r wiedergefunden. 
Verflüchtigt hatten  sich dem nach 20,9 mg, d. h. 22,7%  der vor
gelegten Menge. H iervon muß dann noch die Menge des Kontroll- 
versuchs m it M etallscheibe abgezogen werden. Abb. 1 zeigt die 
Ergebnisse von Versuchen m it Papier 28 über verschiedene Zeiten. 
50%  der vorgelegten Menge sind danach in 176 h (194-—18, vergl. 
K urve) verflüchtigt, d. h. 6,28 mg in 24 h. D a die Prüffläche
38,5 cm 2 betrug, errechnet sich die D urchlässigkeit des Papiers zu 
16,3 m g/Tag. d m 2.

Ebenso wurden die anderen W erte erm itte lt, die Tab. 1
wiedergibt.

T r im e t h y la m in .  20 cm 3 einer etw a n/ 100 Lösung (CH3)3N 
werden in das V ersuchsgefäß gegeben. N ach  der Stehzeit wird 
der A rom astoff mit 20 cm 3H 20  in ein 100 cm 3-Erlenm eyer-K ölbchen 
gespü lt und m it n/ 100 H Cl titriert (M ethylrot).

N a p h t h a l in .  Zur N aphthalin-B estim m ung wurde die Me
thode von Wolodkewitsch2) für W asserdurch lässigkeit auf feste 
Substanzen übertragen. Wolodkewitsch läßt F ilterpap ier od. dgl. 
voll W asser saugen, w ägt, schließt es zwischen 2 runden Scheiben 
des zu prüfenden V erpackungsm aterials durch klebende W achse 
ein und ste llt  von Zeit zu Zeit den G ew ichtsverlust fest. Unsere 
N aphthalin-Einw aagen liegen zwischen 60 und 140 mg. Störend 
bei dieser recht einfachen Methode sind  die längeren V ersuchs
zeiten (bei guten  Papieren  30 T age ); doch dau ert ein V ersuchs
an satz nur 10— 15 min, und eine H ilfsk ra ft kann täglich  leicht 
25 Ansätze neu ansetzen und hunderte betreuen (bei 14tägiger 
Beobachtungszeit). Zur K ontrolle  sind gleichzeitig Versuche ohne 
N aphthalin  anzusetzen, da d as Papier in n ichtklim atisierten  
R äum en durch atm osphärische W asseraufnahm e oder -abgabe 
sein Gewicht ändert. V ergleichsbestim m ungen m it der ursprüng
lichen Methode ergaben W erte befriedigender Ü bereinstim m ung. 
D as N aphthalin  wurde hierbei titrim etrisch  nach Fällung als 
N aphthylpikrat nach der M ethode von F. W. K üster3) erfaßt.

2. A b s o r p t io n s m e th o d e .
Man gib t 1 g Lim onen in die A rom avorlage, verschließt wie 

üblich mit dem V erpackungsm aterial und ste llt  es in ein 1000 cm 3- 
E inm achglas, in das auf ein kleines G estell ein Kristallisierschälchen 
m it 10 cm 3 konz. H 2S 0 4 gesetzt wird. D as E inm achglas wird dann 
mit Deckel, Gum m iring und Bügel verschlossen. N ach der Stehzeit 
wird die Schw efelsäure in den Erlenm eyer m it G lasstopfen  (s. R e st
methode) um gegossen und das Schälchen 2m al m it je 5 cm 3 konz. 
H 2S 0 4 nachgew aschen. Man überschichtet vorsich tig m it 10 cm 3 
n/ 10 K 2C r20 7-Lösüng. W eitere Behandlung wie bei der R e s t
methode.

I s t  die „verkohlen de“  W irkung der Schw efelsäure zu groß, so 
kann man auch m it geringeren Säurekonzentrationen arbeiten ; 
doch sinkt dann die Menge des in gleicher Zeit absorbierten  A rom a
sto ffes, von Lim onen z. B. bei 90% iger H 2S 0 4 auf 65% , bei 80% iger 
Säure auf 25% . Eingeg. 20. November 1042. [23.]

3) F . W. Küster, Ber. dtsch. ehem. Ges. 27, 1101 [1894].

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

D as S i l ic a r b o n - V e r f a h r e n  z u r  R ü c k g e w in n u n g  v o n  
B e n z in , B e n z o l, E s s ig ä th e r  u s w .1) verbindet die bekannte 
hohe Feuer- und Explosions-Sicherheit des Silicagel-Verfahrens 
m it der besonderen E ignung des Aktiv-Kohle-Verfahrens zur 
W iedergewinnung von Kohlenw asserstoffen. Silicarbon is t  dem 
gemäß eine K om bination von aktiver^K ohle m it Silicagel. D as 
Verfahren arbeitet nach dem  G rundsatz der A dsorption und eignet

Exploslonsgronzen.

Untere
Explosionsgrenze

Vol.-% | g/m 3

Konden
sations

tem peratur 
• C

Obere
Explosionsgrenze

Vol.-% | g/m3

Benzol (100% ) • 2,65 92 —  5 6,5 238
Methylalkohol .. 5,5 73 +  5 21 280
Äthylalkohol . . . 3,95 81 +  15 13,6 280
Aceton ............... 2,5 60 —28 9 218
Ä thyläther . . . . . 2,75 89 —50 7,7 253 •
Ä thylacetat . . . . 2,25 82 — 7 11 403

sich für die W iedergewinnung aller technischen Lösem ittel auch aus 
sta rk  verdünnten Lösem ittel-Luft-Gem ischen. Charakteristisch 
für d as V erfahren 'ist die autom atische Steuerung, die den W echsel 
zwischen Beladung und E ntladung bzw. Regeneration autom atisch 
einleitet und zeitlich kontrolliert. Die Steuerung arbeitet je nach 
vorliegenden V erhältnissen hydraulisch, pneum atisch oder elek
trisch. Die Um schalt-Organe sind zu einigen wenigen K om bi
nations-Ventilen zusam m engefaßt.

Die autom atische Steuerung ge statte t ohne besondere An
sprüche an die Eignung und A ufm erksam keit des Bedienungs
personals den W echsel zwischen einstufiger und zw eistufiger Be
ladung und gibt dadurch die Möglichkeit zur Verwendung von 
Lösem ittel-K onzentrationsm essern als Im pulsgebern für die S teue
rung. [Der K onzentrationsm esser ist  zwischen der 1. und 2. A d
sorptionsstufe angeordnet und auf einen relativ  hohen Lösem ittel- 
D urchbruchsw ert eingestellt, der die restlose Beladung des Absorbers 
der ersten Stu fe anzeigt. Ohne daß bei der nachgeschalteten 
zweiten A dsorptionsstufe Lösem ittel-V erluste auftreten können, 
is t  som it die völlige Ausnutzung der A d sorption s-K apazität ge
w ährleistet und andererseits auch ein Minimum an D am pfverbrauch

*) 1935 entwickelt. Im H andel.

für das A usdäm pfen gegeben, da dieser Vorgang bei s te ts  nur vo ll
stän d ig  gesättig ten  A dsorbern vollzogen wird. D ank dieser Maß
nahme arbeiten die Silicarbon-Anlagen auch bei jeder A uslastun g

Einstufig  Zweistufig

Beladung nur bis Beladung w eit Vorbeladung mit
Brucbpunkt, Uber B ruchpunkt, durchbrochenem

also unvollständig also vollständig  Lösem ittel
Ausnutzung der Belndeffihlgkelt eines A dsorptionsfilters bei einstufiger 

und zweistufiger Betriebsweise.

gleich w irtschaftlich, besonders in Verbindung m it einem  au to
m atisch arbeitenden L u ftabsau ge-R egler, der beim  Zu- und Ab
schalten  einzelner V erdam pfungsteile die durch die A pparatur 
geförderte Luftm enge auf den erforderlichen w irtschaftlichsten  
Sollw ert einstellt. D ie Abb. zeigen den V erlauf der Beladung 
eines A dsorptionsfilters beim  Trennen eines Lösem ittel-Luft- 
Gem isches bzw. die A usnutzung der B eladefähigkeit eines A dsorp
tionsfilters bei ein- und zw eistufiger Betriebsw eise. Die A p p ara
turen sind raum sparend und leicht gebau t und tragen  den etw a 
auftretenden K orrosionsgefahren  weitgehend Rechnung. (45)

K o llo id f i l te r2) kann man nach ' Berndei f 3) folgenderm aßen 
h erste ilen : man faßt 7 bzw. 19 G lascapillaren  zu einem  Bündel 
zusam m en und streck t sie in der H itze au f eine bestim m te L ä n g e ; 
dabei entsteht ein nahtloser F ilte rstab  m it 7 bzw. 19 Poren ver- 
m inderter Weite. Bündelt m an je tz t 7 bzw. 19 solcher S täb e , erhitzt

•) Manegold u. Böhme, Kolloid-Z. 103, 96 [1943]. *) D. R . P . 704826.
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und streck t sie wieder, so erhält man einen F ilte rstab  2. Stufe mit 
7 2 bzw. 192 Poren. F ilterstäb e  6 . S tu fe  enthalten  dem nach 7®, 
d. h. 117649 Poren, und Berndei is t  es tatsäch lich  gelungen, 
solche Stäb e  herzustellen ; ihr D urchm esser betrug 1 mm. „D urch  
Abtrennung von Teilen norm al zur Län gsach se  eines S tab es er
h ält m an Siebe und Spinnbrausen  und F ilter m it einer Porenweite 
bis zur Größe kolloider Teilchen. Die Porenweite is t  bis auf Bruch
teile ihrer eigenen Größe gleich und kann gem essen oder berechnet 
werden. Der Weg der Poren durch die filtrierende W and is t  gerad
linig, wodurch die Filtrationsgeschw indigkeit gü nstig beeinflußt 
wird.1) “  Die m ikroskopische U ntersuchung eines 194-Filters 
(Abb. 1) zeigt nun, daß die Poren nicht genau kreisrund sind, u. zw.

Abb. 1. Berndel-Y'MoT. Vergr. 23-fach (*/,).

weichen die peripher liegenden Poren von der K reisform  stärker ab 
a ls  die zentral liegenden (Abb. 2 ); das gleiche g ilt auch für die 
außen bzw. innen liegenden Bündel. Die Porenweite b eträg t beim  
194-Filter im  M ittel 5,5 ¡jl, beim  192-Filter im  M ittel 200 p. (Die 
G lasspinndiisen der F a  Aschenbrenner besitzen nach Angaben 
au s d-in  Ja h r  1940 au f der D üsenfläche 800 bzw. 1600 Löcher von 
60 bzw. 105 p Dm r.) Auf anderen Aufnahm en is t  ferner zu er
kennen, daß die Bündel n i c h t  nahtlos züsam m engeschm olzen 
sind, sondern von Capillaren m it dreieckigem  Q uerschnitt Um
geben sind, die in den Eckpunkten  eines die Poren um hüllenden 
fiktiven  Sechsecks liegen. J  e nach zugehöriger Ste ife  is t  ihre 
Weite kleiner oder größer als die der F ilterporen  oder von derselben 
Größenordnung. Bei der Prüfung m it einer verdünnten wäßrigen 
Suspension roter Blutkörperchen, deren Scheibendurchm esser 8 p 
b eträgt, wurde am  191-Filter festgestellt, daß die Capillarweite 
der Fehlstellen  erster oder auch zweiter S tu fe  viel größer war

Abb. 2. Berndei-F ilter, A usschnitt. V ergr. 1000-fach (>/,).

als  die Porenweite der Filterporen , so daß die Suspension  ein
fach  durch die Fehlstellen  hindurch filtrierte, ohne daß sich 
die Filterporen  merklich an der F iltration  beteiligten. Trotz 
d ieser M ängel stellen  die „B ern dei-F ilter“  eine bedeutsam e B e
reicherung dar. Sie können sehr wahrscheinlich in B akterio
logie und V irus-Forschung eingesetzt werden und Verwendung 
finden als Spinndüsen für gefüllte und nicht gefüllte Fäden , zur 
E rzeugun g feinblasiger Schäum e und Em ulsionen usw. Besonders 
w ichtig erscheint die Möglichkeit, das jetzige E inw egfilter zu 
einem  M eh r w eg filte r  auszubauen, um  verschiedene Stoff- oder 
E nergiearten  oder -konzentrationen räum lich  getrennt oder in 
m öglichst inniger D urchm ischung in Erscheinung treten  zu lassen . 
Zur H a l t e r u n g  dient ein M essingstück von 2,4 cm K antenlänge, 
in d a s d a s Filterscheibchen unterhalb einer zentral liegenden

*) Kolloid-Z. 90, 194 [1940].

1,5 mm  weiten Öffnung eingelassen is t ;  die durch das F ilter unten 
verschlossene Öffnung dient zur Aufnahm e der zu untersuchenden 
Suspensionen. An dieses M essingstück is t  ein zweites gleich großes 
angeschraubt, das eine A u ssparun g aufw eist und als V orlage für 
d as F iltra t  d ien t; zum  Anschluß an eine Saug-, Druck- oder Sp ü l
vorrichtung sind zwei In jektionsnadeln  eingeschmolzen, schließlich 
g e sta tte t ein Fen ster den E in tritt kondensierter Lichtstrahlen  zur 
m ikroskopischen Beobachtung. (55)

Ü b e r  d ie  A u s b e s s e r u n g  v o n  M a s c h in e n s c h ä d e n  d u r c h  
S c h w e iß e n 5) is t  kürzlich eine um fassende reich bebüderte Ü ber
sicht erschienen, die stä rk ste  Beachtung verdient, da sich dadurch 
erhebliche E rsparn isse  erzielen lassen , wie folgende Zusam m en
stellung zeigt:

E insparung der Schweißung eines D am pfm aschinenzylinders 
gegenüber einer N euanschaffung.

Arbeite W erkstoff- Lieferzeit Kosten
stunden verbranch

-Kg Wochen RM.
Neuabguß ................................... . 1200 3250 70 6800
Schweißung .............................. 130 85 4 1100
E rspart %  ................................ 89,0 97,4 94,3 84,2

E in  gebrochenes W erkstück nicht schweißen zu lassen , be-
deutet heute, den Fortsch ritt der Technik nicht berücksichtigen 
wollen, und vor allem  eine gedankenlose Verschwendung oder 
Verschleuderung von W erkstoffen und Zeit.

Fü r den Aüsbesserungsprozeß is t  zweierlei von großer B e
deutung. E rsten s die A r t  d e s  S c h a d e n s ,  sei es Verschleiß, Riß 
oder Bruch, seine Lage zum  Querschnitt, zur um gebenden F orm 
m asse usw. Auch die Grundform en der R isse  und Brüche sind 
dabei scharf zü Unterscheiden; kann m an doch häufig darau s er
sehen, ob K onstruktionsfeh ler vor liegen oder Fabrikationsfehler 
wie Guß- und W alzfehler, ob M aterialfehler, W artungsfehler oder 
Fehler durch äußere Einw irkung, wie Alterung, Erm üdung und 
vor allem  K orrosion . Zweitens der W e r k s t o f f .  Zunächst is t  fe st
zustellen, ob d as W erkstück nach A usbau Und Freilegen  aller 
Nebenteile einer Anlaß- und Glühbehandlung im  Feuer aü sgesetzt 
werden kann. Reparaturschw eißungen sind  im m er Schm elz
schweißungen, die von der Schweißstelle die gleiche Festigkeit, 
Dehnung Und H ärte oder Dichte fordern, wie sie der W erkstoff 
vor der Schweißung besessen  h at. Die m eisten Mißerfolge bei 
Graugußstücken sind darauf zurückzuführen, daß das Gußstück 
überhaupt nicht oder nur teilw eise und zu wenig vorgew ärm t 
wird. D abei sind die W ärm evorgänge im  W erkstoff hier von 
w eitaus größerer Bedeutung als beim  dehn- und schm iedbaren 
Fluß stahl. M aschinenguß is t  daher nur in rotw arm em  Zustand, 
F luß stah l nur m it hochdehnbarem  Zusatzw erkstoff zü schweißen; 
Schrum pfspannüngen und Stauungen  sind  durch einen Gliih- 
prozeß der N ahtzone zü beseitigen. Im  K esseln eübau  wird G as
schmelzschweißung wegen der günstigen  D ehnung der Schweiß
stellen verw endet. Die verhältnism äßig hohe Tem peratur der 
A cetylen-Sauerstoff-Flam m e m acht bei großen M aterialqüer- 
schnitten Vorw ärm ung erforderlich. D as elektrische E intauch- 
schweißverfahren liefert im  M aschinenbau bei dickw andigen Guß
körpern weiche, spannungsfreie und bearbeitbare Schweißstellen. 
Im  H inblick auf den H eiztem peraturverlauf i s t  das Gußstück nach 
der Schweißung und einer gew issen Abklingzeit nochm als kurz 
auf ~ 5 5 0 °  anzulassen. Ferner is t  zu berücksichtigen, daß jeder 
Riß oder Bruch den W ärm eübergang oder -dürchgang unterbricht, 
wodurch W ärm estauungen aüftreten  und Rißerw eiterungen nicht 
imm er zü verm eiden sind. Durch U nterteilung der einzelnen 
Brüchquerschnitte kann das W erkstück günstiger Und m it weniger 
W agnis angeheizt und geschweißt werden, als wenn es in e in e m  
Schweißvorgang allzu lange der Hitze au sgesetzt wird. N ic h t  
schweißfähig is t  Gußeisen, das längere Zeit Tem peraturen  zwischen 
400° und 800° au sgesetzt oder m it Öl in Berührung w ar; ebenso 
wirken Feüergase, die die G raphitblättchen des Graugüßgefüges 
verbrennen. D erartige Fä lle  hegen vor allem  bei' D am pfturb inen
gehäusen, Überhitzerkam m ern, H eizkesselgüedern, K okillen, Zylin
derköpfen von Gas- und D ieselm aschinen u. dgl. vor. T reten  be
sondere Schwierigkeiten auf, so h ilft m an sich  ü. U . m it mehreren 
Schweißverfahren. Zahlreiche Beispiele aus der P rax is, deren 
Aufführung allein schon zü viel R au m  beanspruchen würde, 
zeigen, daß die Schweißtechnik ein w irksam es H ilfsm itte l d a r
ste llt, to ta le  M aschinenschäden schnell zü beheben. „ E in  be
schäd igtes W erkstück schweißen“ , heißt es zum  Schluß, „ i s t  das 
idealste  U m stellbeispiel im  W erkstoffsparen, is t  auch der beste 
Sparsto ffe in satz  im  K riege .“  (60)

T e c h n is c h e  R e in ig u n g  m i t  a lk a l is c h e n  R e in ig u n g s 
m i t t e l n 8) . Die R einigung m it alkalischen R einigungsm itteln  in der 
m etallverarbeitenden In dustrie  is t  heute von großer Bedeutung. 
W ichtig is t  z. B . die R einigung von Teilen, die anschließend einem  
O b e r f l ä c h e n s c h ü t z v e r f a h r e n  unterw orfen werden. Al-Bleche, 
die lack iert werden sollen, m üssen  vollkom m en beschlagfrei ge
rein igt werden, wobei unter Beschlägen  U m setzüngsprodukte aus 
den R einigungsm itteln  m it den H ärtebildnern  des W assers oder 
R ein igungsm ittelreste  zu verstehen  sind. E s  h a t  sich  gezeigt, daß 
in solchen F ällen  nach der Behandlung in den alkalischen R eini

s) H. Türcke, A utogene M etallbearbeit. 36, 81, 110 [1943].
•) H. Rogner, K orros. u. M etalischutz 19, 113 [1943].
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g u ngslaU gen  zw eck  m äß ig e r  w eise n ic h t  m it  h e iß em , so n d e rn  m it 
k a l t e m  W a sse r  g e s p ü lt  w ird . D ie E n t f e t t u n g  m it  a lk a lisc h e n  
R e in ig u n g s m itte ln  b ie te t  be i T e ile n  au s E is e n  in so fe rn  S ch w ierig 
k e ite n , a ls  b e im  W a sse rn a c h s p ü lp ro z e ß  le ic h t  R o s t  a ü f t r e te n  k a n n . 
D ies k a n n  v e rm ie d e n  w e rd e n  d u rc h  p a s s i v i e r e n d e  Z u s ä t z e  zürn  
S p ü lb a d , w ie P 3-R o stsch U tz . S o lche  p a s s iv ie re n d e n  P ro d u k te  
k ö n n e n  a u c h  b e im  S ch le ifen  v o n  E ise n -T e ile n  d e m  K ü h lw a sse r  
z u g e s e tz t w erd en . I n  d e n  te c h n is c h e n  R e in ig u n g s m itte ln  f in d e n  
d ie  A lk a li-S a lz e  d e r  v e rsc h ie d e n e n  K ie se lsä u re n  a u f  G ru n d  ih re r  
v o rz ü g lic h  re in ig e n d e n  E ig e n sc h a f t  Und ih r e r  S c h u tz w irk u n g  gegen  
A lu m in iu m  u n d  d e sse n  L e g ie ru n g e n  m it  R e c h t e ine  s e h r  w e it
g e h e n d e  V erw en d u n g . A uf m a n c h e n  G eb ie ten  d e r  O b e rflä c h e n 
te c h n ik , in sb e s . in  d e r  G a lv a n o te c h n ik , m ü ss e n  d ab e i, u m  S tö ru n g e n  
zu  v e rm e id e n , b e s t im m te  A rb e itsw e ise n  e in g e h a lte n  w erd en . D ie 
T e ile  m ü sse n  n a c h  d e r  B e h a n d lu n g  in  d e n  w a s se rg la s -h a ltig e n  
R e in ig u n g sm itte llö s ü n g e n  m ö g l i c h s t  r a s c h  m it  W a sse r  g rü n d lic h  
g e s p ü lt  w erd en . W e n n  d ie T eile  lä n g e re  Z e it  u n g e s p ü lt  lieg en  
b le ib en , k ö n n e n  s ic h  d u rc h  d ie E in w irk u n g  d e r  L u f t-K o h le n sä u re  
K ie se lsä u re -A b sc h e id ü n g e n  b ild en , d ie  m it  W a sse r  n ic h t  m e h r  ab - 
s p ü lb a r  s in d  Und d ie  H a f tfe s t ig k e it  d e r  g a lv a n isc h e n  N ied e rsc h lä g e  
u n g ü n s tig  b ee in flu ssen . A l-B leche , d ie  a n sc h lie ß e n d  d e m  E .W .-  
S c h u tz sc h ic h t-V e rfa h re n  u n te rz o g e n  w erd en , d ü r fe n  n u r  m it 
w asse rg la s-fre ie n  a lk a lisc h e n  R e in ig u n g s m itte ln  b e h a n d e lt  w erd en .

B ei d e r  P h o sp h a tie ru n g  v o n  E ise n -T e ile n  i s t  e in e  re s tlo se  
E n tf e t tu n g  u n b e d in g t e rfo rd e rlic h . D ie P rü fu n g  d e r  T e ile  a u f  r e s t 
lo se  E n tf e t tu n g  w ird  m it  d e r  W a s se rb e n e tz ü n g sp ro b e  d ü rc h -  
g e fü h rt.

D ie bei d e r  R e in ig u n g  m it  a lk a lisc h e n  R e in ig u n g sm itte ln  a n z u 
w e n d e n d e n  K o n z e n t r a t i o n e n  r ic h te n  sich  n a c h  d e r  A r t  d e r  zu  
e n tfe rn e n d e n  V e rsc h m u tz u n g . W ä h re n d  m a n  in  d e r  F e r tig ü n g s -  
in d u s tr ie  i. a llg . m it  2 — 5 % ig en  L ö su n g en  e in w an d fre ie  E rg e b 
n isse  e rh ä lt ,  m ü sse n  in  d e r  R e p a ra tu r in d ü s tr ie ,  z. B. be i d e r  R e i
n ig u n g  v o n  A u to -  o d e r F lügzeU g-M otoren , m e is t h ö h e re  K o n z e n 
t r a t io n e n  (e tw a  b is  zu  15% ) v e rw e n d e t w erd en . B eso n d ere  B e
a c h tu n g  i s t  d e r  Z u sa m m e n se tz u n g  d es W asse rs  zu  w id m en , 
d a  d ie H ä r te b ild n e r  d u rc h  d ie  a lk a lisc h en  R e in ig u n g s m itte l aUs- 
g e fä llt  w e rd en  u n d  d a d u rc h  e in en  T e il des R e in ig u n g s m itte ls  v e r 
b ra u c h e n . E in  E ise n - o d er M a n g a n -G e h a lt d es W a sse rs  k a n n  
s ic h  b e i d e r  R e in ig u n g  v o n  T eilen  au s Z in k  u n d  d essen  L eg ie ru n g en , 
in sb e s. m it  A lu m in iu m  k o rro s io n s te c h n isc h  u n a n g e n e h m  b e m e rk 
b a r  m ach en , e in  h o h e r  G e h a lt an  C h lo rid en  k a n n  bei d e r  B e h a n d 
lu n g  v o n  M g-L eg ierüngen  zu K o rro s io n e n  fü h re n .

B ei d e r  D u rc h fü h ru n g  v o n  a lk a lisc h e n  R e in ig u n g sv o rg ä n g e n  
i s t  a u c h  d ie  a p p a ra tiv e  S e ite  v o n  g ro ß e r W ic h tig k e it. D ie R e in ig u n g  
v o n  H a n d  i s t  n u r  be i A n fa ll v o n  w enig  R e in ig ü n g sg u t w ir ts c h a f t 
lich . I n  d e r  I n d u s tr ie  v e rw e n d e t m a n  fü r  R e in ig ü n g s a rb e ite n  
K och-, F lu t -  u n d  S p ritz a n la g e n . D as A b k o ch en  e r fo rd e r t  a p p a ra t iv  
d en  g e r in g s te n  A u fw an d . Bei d e r  F lu ta n la g e  w ird  d ie  R e in ig u n g s
lau g e  m it  H ilfe  e in e r  P u m p e  d a u e rn d  u m g e w ä lz t; m a n  k a n n  h ie rb e i 
m it  n ie d r ig e re n  T e m p e ra tu re n  a rb e ite n  (e tw a  60—80°). D ie S p r i tz 
m asch in en  w erd en  in  d e n  v e rsc h ie d e n s te n ' A u s fe r tig u n g e n  a u f d en  
M a rk t g e b ra c h t  U nd e ig n en  s ic h  v o r a lle m  fü r  d ie E in s c h a ltu n g  in  
F lie ß b a n d fe rtig u n g . I n  b e so n d e re n  F ä lle n  k ö n n e n  K o ch en , F lu te n  
u n d  S p ritz e n  k o m b in ie r t  w erd en .

Bei der Reinigung mit alkalischen Reinigungslösungen kann 
das vom  Reinigüngsgut abgelöste Öl zum größten Teil w ie d e r  
z u r ü c k g e w o n n e n  werden. Die Reinigungsw irkung beruht näm 
lich in der H auptsache auf Em ulgierw irküng; wenn man die 
Lösungen längere Zeit ruhig stehen läßt, trennt sich die Em ulsion 
zürn größten Teil wieder, und das abgeschiedene Öl kann abge
schöpft oder abgelassen werden. E s  bestehen in apparativer H in
sicht verschiedrene Möglichkeiten, die Ölrückgewinnüng m öglichst 
autom atisch Und wirtschaftlich durchzuführen. (63)

Ü b e r  G a s a n a ly s e n  d u r c h  W ä r m e le i tm e s s u n g ,  die  s ic h  
fü r  d ie B e tr ie b s ü b e rw a c h u n g  a ls  w e r tv o ll e rw iese n  h a b e n , i s t  k ü rz 
lich  e in  Ü b erb lick  e rsc h ie n e n 7). D ie g rö ß te  V e rb re itu n g  h a b e n  d ie 
W ä rm e le itfä h ig k e itsm e ß g e rä te  fü r  d ie  Ü b e rw a c h u n g  d e r  A b g a s e  
v o n  F e ü e r ü n g s a n l a g e n  z u r B e s tim m u n g  d es L u ftü b e rsc h u s se s  
g e fu n d e n ; m e is t h a n d e l t  es s ic h  h ie r  Um e in e  0 2-B estim m U n g , b e i 
A b g asen  m it  k o n s ta n te m  m a x im a le n  C Ö 2-G e h a lt  w ird  d ie se r  b e 
s t im m t.  A u ch  b e i d e r  S o d a -H e rs te l lu n g  n a c h  S o lva y ,  d e r  S a tu 
ra t io n  in  d e r  Z ü c k e rin d ü s tr ie , d e r  C ö 2-H e rs te l lü n g  a u s  R aU ch- 
o d e r G ärg ase n , d e r  U n te rsu c h u n g  d e r  L a g e r ra u m lu f t  v o n  F rü c h te n  
s in d  K o h l e n s ä u r e - A n a l y s e n  w e rtv o ll. A u fg e fü h r t  w e rd e n  w e ite r  
d ie  B e s tim m u n g  v o n  S c h w e f e l d i o x y d  in  d e r  S ch w efe lsä u re -  u n d  
Z e lls to ff in d u s tr ie , v o n  W a s s e r s t o f f  z u r  F e s ts te l lu n g  v o n  U n d ic h 
t ig k e ite n  v o n  G a s b e h ä lte rn  u n d  - ro h re n , fü r  d ie  Ü b e rw a c h u n g  v o n  
H o ch o fen - u n d  G e n e ra to rg a s , fü r  d ie  H y d r ie ru n g  v o n  K o h le  usw . 
sow ie zu r K o n tro lle  d e r  R e in h e it  v o n  E le k t r o ly t - H 2 o d e r d e s  r ic h 
tig e n  M is c h u n g sv e rh ä ltn is se s  fü r  d ie  N H ,-  u n d  B e n z in -S y n th e se , 
v o n  S a u e r s t o f f  in  d e m  a u s  f lü ss ig e r  L u f t  g ew o n n e n e n  S tic k s to ff , 
v o n  A m m o n i a k  b e i d e r  N H S-K a ta ly s e , s c h lie ß lic h  v o n  o r g a n i 
s c h e n  D ä m p f e n  in  L u f t  z ü r  V e rh ü tu n g  v o n  V erg if tu n g e n  o d e r 
E x p lo s io n e n  bzw . zü r S c h ä d lin g sb e k ä m p fu n g  b e i d e r  B e g asu n g  
v o n  S ilos Usw. A u c h  E d e l g a s e  (z. B. A r in  N 2- H 2-M isch u n g en ) 
u n d  a g g r e s s i v e  G a s e  w ie C h lo r s in d  g u t  b e s t im m b a r . (58)

7) F . Lieneweg, Areh. techn. Mess. V 723 — 16 [1943]. Über die physikalischen Voraus
setzungen und die Sehaltanordnungen hei der Gasanalyse durch W ärmeleitjnessuug s. 
Axch. techn. Mess. V 723 — 15 (diese Z tschr. 16, 54 [1943]); s. a. Arch. techn. Mess V 
723 — 8 u. 9.

E in e  A p p a r a t u r  f ü r  k r y o s k o p is c h e  M e s s u n g e n  i s t  v o n
L . C avallaro8) e n tw ic k e lt  w o rd e n . D ie w e s e n tl ic h e n  T e ile  s in d  
fo lg e n d e  (vgl. A b b .) ;  I n  e in e m  e ll ip t is c h e n  G e fä ß  T  a u s  Z in k , d a s  
m it  e in e m  w a s s e rd ic h te n  D eck e l v e rsc h lo s se n  w e rd e n  k a n n , s te h t  
d a s  G es te ll S, a n  d e m  m it te l s  E b o n it-B lo c k  B zw ei G efäß e  J ,  J '  
a u s  v e rc h ro m te m  M e ta ll  b e f e s t ig t  s in d , d ie  zw ei D e w a r-G e fä ß e  D , D ' 
e n th a l te n ,  d ie  d ie  e ig e n tlic h e n  U n te r su c h ü n g s g e fä ß e , zw ei Z y 
lin d e r  R , R ' a u s  J e n a e r  G las m it  f la c h e m  B o d e n  a u fn e h m e n . In  
d iese  ra g e n  e in e r s e i ts  d ie  T h e rm o s ä u le  T p  h in e in , d ie  in  d e r  M itte  
e in e n  S tie l  P  a u s  E b o n it  b e s i tz t  u n d  d a m it  in  d e r  g e w ü n s c h te n  
H ö h e  in  d e m  R o h r  V  d e s  G e s te lls  f e s tg e k le m m t w ird , u n d  a n d e r e r 
s e i ts  d ie  S c h n e c k e n rü h re r  t ,  t ' ,  d ie  in  z y lin d r is c h e n  G e fä ß e n  r o 
tie re n , d e re n  B o d e n  u n d  o b e re  W a n d te i le  d u rc h lö c h e r t  s in d , u m  
die  Z irk u la tio n  d e r  F lü s s ig k e it  zu e rm ö g lic h e n . D ie D re h b e w e g u n g  
w ird  d u rc h  zw ei T ra n s m is s io n e n  ü b e r tra g e n , d ie  d u rc h  Z a h n ra d -

g e tr ie b e  v o n  e in e r  d r i t t e n  in  B ew eg u n g  g e s e tz t  w e rd e n . A lle  T eile  
m it  A u sn a h m e  d e s  M o to rs  b e f in d e n  s ic h  a lso  in n e rh a lb  d e s  T h e rm o 
s ta te n ra u m e s ;  a ls  S c h m ie rö l w ird  e in  fü r  t ie fe  T e m p e ra tu r e n  ge
e ig n e te s  v e rw e n d e t . D a s  G an ze  s t e h t  in  e in e m  G efäß  G, d e s se n  
W ä n d e  m i t  S ü b e r i t  i s o l ie r t  s in d , in  E is . A u c h  d ie  Z y lin d e r  R , R ' 
s in d  m it  E is  g e fü ll t,  d a s  a u s  d e m s e lb e n  L e itf ä h ig k e its w a s s e r  g e 
w o n n e n  w ird , d a s  a u c h  z ü r H e r s te l lu n g  d e r  L ö su n g e n  d ie n t .  Z ü r 
F e s ts te l lu n g  d e r  th e rm is c h e n  D iffe re n z  z w isch en  d e n  G le ich 
g e w ic h te n  : f e s te s  L ö s u n g s m it te l  j  L ö su n g  u n d  fe s te s  L ö su n g s 
m it te l  I f lü ss ig e s  L ö s u n g s m itte l  w ird  e in  K u p fe r -K o n s ta n ta n -  
T h e rm o e le m e n t v o n  50 L ö ts te l le n  v e rw e n d e t.  D ie  E M K  w ird 
n ic h t  d ir e k t  g e m e sse n , s o n d e rn  m it  H ilfe  e in e r  N u llm e th o d e  u n te r  
V e rw e n d u n g  e in es  K o m p e n s a t io n s s tro m s . M it d e m  G alvano
m e te r  n a c h  M o ll  g e l in g t  es , m it  e in e r  3 -m -S k a la  je  M illim e te r  Ab
w e ich u n g  0,04 p.V e n ts p re c h e n d  0,000021° zu  b e s t im m e n . Durch 
g e n a u e  E ic h m e ssu n g e n  a n  e in fa c h e n  s ta r k e n  E le k tr o ly te n ,  wie 
K C l, i s t  d ie  g u te  A rb e itsw e is e  d e r  A p p a r a tu r  ü b e r p rü f t .  (56)

W eg e  z u r  E n e r g i e e in s p a r u n g :  R ic h t ig e  E in te i lu n g  des 
K o h le n v o r ra ts .  V iele  B e tr ie b e , d ie  K o h le  o d e r  K o k s  n u r  zur 
R a u m h e iz u n g  b e n ö tig e n , s te h e n  m i t  B e g in n  d e s  W in te r s  v o r  d er 
F ra g e , w ie sie  m it  d e r  ih n e n  z u g e te i l te n  B re n n s to ffm e n g e  w ä h re n d  
d e r  H e iz p e r io d e  a u sk o m m e n  so lle n . D a  h i l f t  n u r  s c h a rfe  E in te i lu n g  
n a c h  e in em  b e s t im m te n  P la n , w e n n  m a n  n ic h t  G e fa h r  la u f e n  w ill, 
d a ß  d e r  B re n n s to f fv o r r a t  v o rz e it ig  e r s c h ö p f t  i s t .  F ü r  n o rm a le  
W in te r  h a t  s ic h  fo lg e n d e  V e r te i lu n g  d e r  G e s a m tm e n g e  a u f  die 
e in z e ln e n  M o n a te  b e w ä h r t :

S e p te m b e r ...........................................................................  2 Q0/
O k t o b e r ................................................................................  9  6 %
N o v e m b e r ...........................................................................  1 1 7 ° /
D e z e m b e r  ......................................................................  17 0 °/
J a n u a r    17 Q0/
F e b r u a r     ,  '

.......................................................................... Ü ;"-!
April ............................................   q co/
Mni   ' /oMal ...........................................................................   3 ,8%

_________________________________________ S u m m e   100 %  (54)
») Ber. Dtsch. Ohem. Ges. 76, 656 [1943],
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D ipl.-Ing. W a lte r  F i s c h e r ,  D uisburg-M eiderich: Stetige
Destillation von Vielstoffgemischen*).

Die Versuche, D estillationsverfahren  ste tig  zu gestalten , 
reichen weit zurück. So  wurden bei der ältesten  industriellen  An
wendung der D estillationstechnik, näm lich der Gewinnung von 
hochprozentigem  Alkohol, schon Mitte des vorigen Jah rh un derts 
stetige Verfahren eingeführt. Die großtechnische D estillation  von 
M ineralölen (z. B . Erdöl und Teer) erfolgte Jah rzeh n te hindurch 
absatzw eise  aus R etorten , se lb st dann noch, a ls  große D urchsatz
mengen zahlreiche E inheiten erforderten. E rs t  nach der Erfindung 
des R ö h r e n o f e n s  durch den Franzosen  Lennard  wurde der w irt
schaftlich  vorteilhafte Ü bergang zum stetigen  Betrieb zunächst in 
der Erdölindustrie möglich. Trotz zahlreicher Vorschläge h at sich 
hingegen die stetige Teerdestillation  erst in jüngster Zeit durch
gesetzt. Heute läßt sich  die Forderung erhöhter W irtschaftlichkeit 
in Verbindung m it einfachen und leistungsfähigen  A pparaturen  nur 
im stetigen  Betrieb  erfüllen. D abei is t  es notwendig, die A pparate 
m öglichst weitgehend theoretisch durchzurechnen, um  allen 
Q ualitätsansprüchen  gerecht zu werden. V ielstoffgem ische bieten 
verständlicher weise hier besondere Schwierigkeiten.

Vorweg muß m an sich über die Begriffe „A b tr ieb “' und 
„Sp on tan verd am p fu n g“  klar werden. Wir verstehen unter A b 
t r i e b  die V erdam pfung der leichtsiedenden Bestandteile  aus dem 
vorgelegten Rohgem isch in mehreren oder vielen Stufen, wobei 
d as schon V erdam pfte der Berührung m it dem  R estgem isch  fort
laufend entzogen wird. U nter S p o n t a n v e r d a m p f u n g  (single 
flash) versteht man die plötzliche V erdam pfung aller flüchtigen 
Bestandteile  auf einm al bis zum  R ückstand. Der G esam tdam pf 
befindet sich dabei in Berührung m it dem  R estgem isch . Der 
A btrieb kann sowohl u n stetig  aus B lasen  als auch ste tig  m it Hilfe 
von A btriebssäulen  technisch durchgeführt werden. D as letztere 
Verfahren is t  in der Alkohol- und D ösem itteldestillation vor
herrschend. Die Spontanverdam pfung kann nur ste tig  verw irklicht 
werden, u. zw. bisher ausschließlich m it Hilfe von Röhrenöfen. 
D er abziehende D am pf wird nach Bedarf anschließend in einer 
oder mehreren K olonnen rektifiziert. Die Spontanverdam pfung 
gestatte t dieV erarbeitung großer Mengen bei gesenkter D estillations
tem peratur und kürzester Erditzungsdauer.

W esentlich für den V erfahrenstechniker is t  die Bestim m ung 
der Spontanverdam pfungstem peratur bei verschiedenen D estilla- 
lationsdrücken. D iese kann, abgesehen von Versuchen, aus der 
Siedeanalyse nach einem von Piromoov  u. Beiswenger1) angegebenen 
graphischen N äherungsverfahren, erm ittelt werden. Sehr leicht
siedende Vielstoffgem ische werden oft unter höherem als  dem 
A tm osphärendruck (in sog. Stabilisatoren) destilliert, um  die An
wendung der üblichen Heiz- und K ühlm ittel (W asserdam pf und 
W asser) zu gestatten . Bei sehr hochsiedenden Gemischen (Schm ier
öl, A sphalt, Teer usw.) is t  die V akuum destillation  üblich, um  m it 
der Tem peratur in den ap parativ  bequem  zu beherrschenden Bereich 
unter 400° zu kom m en. H äufig wird die Senkung der D estillation s
tem peratur durch direkt eingeblasenen W asserdam pf erstrebt, was 
aber gegenüber der V akuum destü lation  w ärm ew irtschaftlich ganz 
wesentlich ungünstiger ist. Die Festlegun g der Spontanver- 
dam pfun gstem peratur bei verschiedenen Drücken kann, sofern 
sie nur für zwei Drücke bekannt ist, durch logarithm isch- 
hyperbolische Interpolation  leicht für jeden beliebigen D ruck 
erfolgen.

E ine noch wenig geklärte und besprochene Frage is t  die, inwie
weit bei von der A tm osphäre abweichenden D rücken die Trennung 
der verschiedenen B estan dteile  des Gem isches erleichtert oder 
erschwert wird. D er A b stan d  der Siedepunkte zweier Stoffe bei 
760 Torr im  Vergleich zu dem  A bstan d der Siedepunkte bei einem 
anderen D ruck g ib t über diese F rage  keinen Aufschluß. E s  is t  
vielmehr notwendig, die D am pfteildrücke der verschiedenen Be
standteile des Gem isches bei der D estillationstem peratur in Be
ziehung zu setzen. D as bedeutet nichts anderes, a ls  nach den Ge
setzen  von Raoult u. H enry  d a s V erdam pfungsbestreben (volatility) 
der einzelnen G em ischbestandteile bei verschiedenen Tem peraturen 
zu vergleichen, d. h. d as relative V erdam pfungsbestreben der ein
zelnen Stoffe untereinander zu bestim m en. Bei den paraffinischen 
Kohlenw asserstoffen  nim m t das relative V erdam pfungsbestreben 
m it fallender Tem peratur (fallendem  Druck) durchw eg zu, während 
bei den Teer-K ohlenw asserstoffen sow ohl Zunahm en als auch A b
nahm en m it der V erdam pfungstem peratur Vorkommen. E s  is t  
hier Sache des Verfahrenstechnikers, den D estillation sdruck richtig 
zu wählen.

D as w ichtigste Organ einer stetigen  D estillationsan lage 
is t  heute der R ö h r e n o f e n ,  von dessen zahlreichen Bauarten

Eine ausführliche W iedergabe des V ortrages erschein t dem nächst in  der Z. Ver. 
d tscb . Ing ., B eiheft V erfahrenstechD.

■) Amer. P e tr . In s t. Bull. 10, N r. 2, 52 [1929].

sich jedoch nur wenige allgem ein eingeführt haben. L än gs des 
Rohrw eges in einem Röhrenofen treten ganz beträchtliche Ver
änderungen von Tem peratur und D ruck auf, u. zw. nim m t der 
D ruck ab, die Tem peratur zu. Gleichzeitig findet in den m eisten 
Öfen eine teilweise V erdam pfung des flüssigen  Gutes s ta tt . Die 
therm odynam ischen Vorgänge bei V ielstoffgem ischen h at hier 
Thorm ann2) in einer schönen D arstellung grundsätzlich  geklärt. 
Man is t  jedoch von der zahlenmäßigen genauen Berechnung noch 
weit entfernt und muß sich m it N äherungslösungen begnügen. 
Insbes. is t  die Berechnung der Heizfläche in der Berührungs- und 
Strahlungszone und des V erlaufs von Tem peratur und D ruck 
wichtig, um  m it dem  Ofen die geforderte L eistun g zu erzielen. Fü r 
die Berechnung der Strahlungsheizfläche wird m eist die Form el 
von Wilson, Lobbo u. H ottel3) benutzt, während die Berechnung 
der Berührungszone ähnlich wüe die Vorwärm eheizfläche im  
D am pfkesselbau  erfolgen kann. Fü r die Berechnung des D ruck
ab falls m üssen zunächst Annahm en gem acht werden, die in einem
2. oder 3. Rechnungsgang berichtigt werden. I s t  der D ruckverlauf 
bekannt, so kann aus der zugeführten W ärm e m it H ilfe von i-t- 
D iagram m en aus Isobaren  der Tem peraturverlauf bestim m t werden. 
Die Berechnung der Rektifizierkolonnen is t  sowohl für Böden als 
auch für Füllkörper bei Zweistoffgem ischen eingehend geklärt 
worden. A u chfür V ielstoffgem ische gibt es Berechnungsm ethoden4), 
die aber um ständlich  und schw ierig sind. W esentlich is t  aber für 
den Verfahrenstechniker die Erkenntnis, wie die W irksam keit 
einer Rektifizierkolonne sich m it der eingebauten Bodenzahl, der 
Bauhöhe der Füllkörperschicht und dem  R ücklaufverh ältn is 
ändert. E s  is t  erforderlich, das w irtschaftliche O ptim um  zwischen 
Baustoffaufw and (z. B. eingebauter Bodenzahl) und W ärm eauf
wand (R ücklaufverhältnis) zu finden. D abei is t  zu berücksichtigen, 
daß m an in beiden Richtungen sehr schnell zu dem  Unendlichen 
zustrebenden W erten gelangt, wenn m an von dem  O ptim um  allzu 
sehr ab weicht.

Bei der D estillation  von großen Mengen is t  die A bsch ätzun g 
des W ä r m e a u f w a n d s  zur D estillation  eine wichtige Aufgabe. 
E s  is t  vom  Vf. schon früher5) dargelegt worden, daß m an für V iel
stoffgem ische nicht etw a durch Addition der W ärm ew erte der 
Einzelstoffe, sondern nach einem  sum m arischen Verfahren i-t- 
D iagram m e aufstellen  kann, die insbes. für die Spontan verdam pfu n g 
eine direkte A blesung des theoretischen W ärm eaufw ands gestatten . 
Die E rm ittlu n g des W ärm eaufw ands für die B lasendestillation , 
die zum  Vergleich m it dem  stetigen  Betrieb  erw ünscht is t , m acht 
größere Schwierigkeiten, da sich während der D estillation  die D estil
lationstem peratur fortlaufend ändert. E s  wird ein neues R ech 
nungsverfahren beschrieben, nach dem  man den W ärm eaufw and 
für die B lasendestillation  m it guter N äherung vorberechnen kann. 
E s  beruht darauf, daß man für den T em peraturan stieg  entw eder 
über die ganze D estillation  oder über Teile davon eine Gerade 
annim m t und die W ärm ekonstanten (V erdam pfungsw ärm e und 
spezifische W ärme) tem peraturabhängig einführt. V ergleicht m an 
den W ärm eaufw and für den B lasen abtrieb  und die Sp o n tan 
verdam pfung bei verschiedenen Tem peraturen  und für W asser
dam pf-Einblasung, so ergibt sich, z. B. für entw ässerten  S te in 
kohlenteer, daß die Spontanverdam pfu ng bei gu tem  V akuum  
hinsichtlich des W ärm eaufw ands allen  anderen V erfahren weit 
überlegen ist.

E s  wird ein n e u e s  V e r f a h r e n  z u r  s t e t i g e n  D e s t i l l a t i o n  
v o n  S t e in k o h l e n t e e r  beschrieben, das nach den grundsätzlichen, 
im  vorhergehenden geschilderten E rkenntn issen  entw ickelt 
wurde6). D ieses Verfahren arbeitet m it einm aliger E rh itzung in 
einem Röhrenofen und R ektifikation  der verdam pften  Ölanteile 
in mehreren nachgeschalteten  Kolonnen. Der R ücklauf für diese 
Kolonnen wird durch teilw eise K ondensation  erzeugt, wobei —- 
infolge der guten W irksam keit der K olonnen — nicht mehr R ü ck 
lau f erforderlich ist, a ls  dem  Anteil der verschiedenen Ölfraktionen 
entspricht. Als solche werden abgen om m en : Anthracen-Ö l, So lvay- 
W aschöl, N aphthalin-Ö l und Carbol-Öl. Diese sind so scharf frak 
tioniert, daß das W aschöl verkaufsfertig  is t  und die übrigen Öle 
ohne nochm alige D estillation  durch einfache K rista llisa tio n  von 
ihren festen  B estandteilen  befreit werden können. D as Pech fä llt  in 
bester Beschaffenheit mit niedrigem  F eststo ffgeh a lt an. Besonders 
bem erkensw ert sind die durch Spontan verdam pfu n g unter hohem  
V akuum  erzielten außergewöhnlich niedrigen Tem peratur V erhält
nisse, bei denen d as Verfahren arbeitet. Die Folgen  davon sind  
geringer W ärm everbrauch, verm ehrte Ölausbeute, V erm eidung 
von K ok san sätzen  im Röhrenofen und Verhinderung von K orro
sionserscheinungen. Eine ausgeführte Großanlage h at nach an 
nähernd einjährigem  D auerbetrieb  bei einer L e istu n g von 12 t/h  
einen W ärme verbrauch  von 30 nm 1 K oksofen gas je Tonne en t
w ässerten  Teer ergeben, was a ls außerordentlich gü nstig  be
zeichnet werden muß.

2) Ghera. A pparatur 27. 97 [1940].
3) lu d . Engng. Chem. 24. 486 [1932].
4) Z. B. Sinith, T rans. Amer. Last. chem. Engr. 37, 333 [1941].
*) W. Fischer, Z. Ver. d tsch . Ing ., Beih. V erfahrenstechn. 1938. N r. 6, S. 178.
•) Aulagen nach dem von der Ges. /. Teerverwertung m. b. H . entw ickelten V erfahren 

werden von der H. Köppers G. rn. b. H. gebaut.
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Sondertagung für Schweißtechnik.
26. M a i 1943 in  H a n n o v e r .

Unter der Leitung von Professor Dr.-Ing. habil. A*. M a t t in g  
fan d  nach zwei Jah ren  wiederum eine schweißtechnische Sonder
tagung Maschinen und Geräte der Schweißtechnik s ta tt ., V eranstalter 
waren die im  Gauhaüs der Technik zusam m engefaßten technisch
wissenschaftlichen Verbände und das In stitu t für W erkstoffkunde 
und Schweißtechnik der T. H. Hannover.

D r.-Ing. W . A d r ia n ,  Berlin: Schweißtechnische Gemeinschafts
arbeit in  heutiger Zeit.

Im  März 1943 wurde der Arbeitsring „Schw eißen und 
Schneiden“  im  N S B D T  gebildet. Vorsitzender is t :  Marine-
Oberbaudirektor Prof. B u r k h a r d t .  D as Ziel is t  die Lenkung der 
wissenschaftlichen Forschung und der Gem einschaftsarbeit auf 
dem  Gebiete der Schweißtechnik.

Dr.-Ing. E . Z o rn , Frankfurt a. M .: Autogene Schweiß- und 
Sch neidgeräte.

Wegen M etallersparnis und Leistungssteigerung befassen sich 
die Lieferfirm en m it der Vereinheitlichung der autogenen Schweiß- 
und Schneidgeräte. Schweißbrenner werden zukünftig nur in 
leichterer Ausführung geliefert. Die ortsbeweglichen Acetylen- 
Entwickler werden vereinheitlicht, während bei Großentwicklern 
den Herstellern größere Freiheit gelassen ist, jedoch nur in Zu
sam m enarbeit mit dem Leiter des zuständigen Sonderringes.

Dr.-Ing. R . M a lis iu s ,  Berlin: Der Fugenhobler.
Der Fugenhobler wird zum Brennen von Nuten m it etwa 

halbkreisförm igem  Querschnitt in die Oberfläche von Stahlw erk
stücken verwendet. Hauptanw endungsgebiete sind Ausnuten der 
Wurzel von Stum pfnähten, Entfernen von K ehlnähten und A us
arbeiten von Rissen. Gegenüber dem Preßluftmeißel besitzt das 
Gerät wesentliche V orteile: geringe K osten  und Arbeitszeit, weniger 
Lärm  und körperlich anstrengende Arbeit, Arbeiten in allen Lagen, 
m aschinelle Führung und Sichtbarwerden feiner R isse  und Spalten. 
Anschließend wurde der F i lm  ,,Automatisches Schweißen eines 
versteiften Behälters“  vorgeführt, worin der Fugenhobler in seiner 
Arbeitsweise gezeigt wurde.

Dr.-Ing. U . E s t e r e r ,  Berlin: Untersuchungen über die Be
seitigung von Brenner-Rückschlägen im  Acetylen-Sauerstoff -Schneid
brenner.

Eine Vorrichtung, die jeden R ückschlag im Schweiß- Und 
Schneidbrefmer beseitigt, wurde im  V ersuchsfeld für Schweiß
technik an der T. H. Berlin entwickelt. Sie wurde zürn Patent 
angem eldet.

Obering. Dipl.-Ing. K . R itz , Berlin : Lichtbogenschweißgeräte 
un d ihre Entwicklung.

H öchste Anforderungen werden an die Lichtbogenschweiß
geräte  gestellt. Die Entw icklung wurde in dieser R ichtung hin be
einflußt. Die neuen Regeln für Schweißstromerzeuger, die betriebs
sichere Maschinen gewährleisten, sind zu beachten. Planmäßige 
Untersuchungen wurden an Schweißstromerzeügern angestellt und 
lieferten wichtige Erkenntnisse. E s  wurde dann ein Überblick 
über verschiedene G eräte und M ehrstellenanlagen gegeben.

D r.-Ing. L . W olff, München: Die Ellira-Schweißköpfe und ihre 
Anwendung.

Die Vorteile des Ellira-Schweißverfahrens gegenüber der 
gewöhnlichen Handschweißung sind : starke W ärmekonzentration, 
W egfall von Schutzvorrichtungen, hohe Strom belastbarkeit, keine 
Spritz- und A bbrandverluste, hoher R einheitsgrad der Schweißung, 
dadurch  gute Zähigkeit trotz groben Gefüges, flacher Spannungs- 
V erlau f mit niedrigen Spannungsspitzen. Die Anwendung des Ver
fahrens ist nur in waagerechter L age  oder bis zu 5° Neigung mög
lich. Lichtbilder veranschaulichten die Ausführungen.

Direktor L . L u n d in ,  Finsterw alde (N .-L .): Das K aell-(K jell-  
berg-Lundin-)  Verfahren, das automatische Hochleistungsverfahren 
und seine praktische Anwendung.

Beim  Mehrfachlichtbogen (Drehstrom) wird eine Leistungs
steigerung erzielt durch erhöhte W ärmeentwicklung an der E lek
trode. Der E inbrand im  W erkstück ist in weiten Grenzen durch 
Einstellen verschiedener Strom stärken in den drei einzelnen Phasen 
veränderlich. Zwei Lichtbogen bilden sich zwischen beiden M etall
kernen an der Doppelelektrode und dem  W erkstück, und einer 
i s t  zwischen den Metallkernen selbst vorhanden. Man kann so 
veränderliche W ärm everteilung erreichen.

Dr.-Ing. C . B e c k e r , Finsterwalde (N .-L .): Die Duplex- 
Elektrode.

D as Kaell-Verfahren mit der D uplex-Elektrode ermöglicht 
eine 2,2— lOfache Abschm elzleistung. Die Abschm elzvorgänge 
beim  Dreiphasen-Lichtbogen wurden auf Grund einer Einteilung 
der Elektroden nach der G estalt des Abschm elzkraters behandelt. 
E in  vorgeführter F ilm  erläuterte die Ausführungen.

Abschließend wurde der K a e l l - A u t o m a t  bei der F irm a 
K ru pp-Stah lbau , W erk Hannover, vorgeführt, und es fand eine 
B e s i c h t i g u n g  der Räum e des In stitu tes für W erkstoffkunde und 
Schweißtechnik der T. H. Hannover sta tt.

NEUE BÜCHER _________________________
T h e o r e t i s c h e  G r u n d la g e n  d e r  p h y s ik a l i s c h - c h e m is c h e n  M e ß 

m e th o d e n .  Von J . H a e g e .  (Der Chemiewerker, 1. B d ., herausgeg. 
von C. W. H a r t ig .)  140 S. M. Gehlen, Berlin-Leipzig 1939, 
Pr. geh. RM. 3,80.

Die überaus wichtige A ufgabe, dem  Chem iejungw erker einen 
ausgezeichneten U nterricht auch auf physikalisch-chem ischem  
Gebiet zu geben, h at im  vorliegenden Bändchen eine sach lich  und 
d idaktisch  noch sehr unzulängliche L ösu n g gefunden. Der Chemie- 
ünd Physikunterricht des vorbildüngsfreien  Ju n gen  kann nur —■ 
im  G egensatz zum H ochschulunterricht — vom  praktischen  Fall 
ausgehend zürn allgem einen G esetz geführt werden. N ur darin 
besteht eine Besonderheit der A ufgabe. D iese is t  nur zum Teil 
folgerichtig durchgeführt. Im  übrigen so llte  nur das A ller
w ichtigste gebracht werden, d ieses aber ex ak t und klar und 
nicht teilweise fehlerhaft wie in diesem  Büchlein. Die so  not
wendige E inführung in das Lesen  graphischer D arstellungen wird 
überhaupt nicht geboten. Grundlegend wichtige Erscheinungen 
werden genannt ohne jede V ersuchsbeschreibung, geschweige denn 
A bbüdung (z. B. Osmose, Therm oelem ent, kritische Vorgänge). 
An Stelle schwierig zU verstehender Erscheinungen (K ohäsions
kräfte, anisotrope W ärm eleitung), die in diesem  Einführungs
buch nur B a lla st darstellen , sollten  andere wichtige Abschnitte 
(z. B. Luftfeuchtigkeit, H ygroskopizität usw.) ausführlicher be
handelt sein.

Wegen der zahlreichen, im einzelnen leicht nachzuweisenden 
Fehler (vgl. besonders S . 85: Verw echslung von Leistung und 
A rb e it !) sollte eine Unveränderte N euauflage auf jeden F a ll ver
hindert werden und die Bew illigung der N euauflage von einer 
vollständigen  Ü berarbeitung abh än gig  gem acht werden.

P . Wulff.  [125.]

B e tr i e b s k o n t r o l l e  u n d  M e ß w e se n  in  d e r  R ü b e n z u c k e r 
i n d u s t r ie .  Von F. T ö d t .  128 S ., 61 A bb., 12 Tabellen. Gebr. 
Bornträger, Berlin-Zehlendorf 1942. Pr. kart. RM. 7,20.

Dieses Buch stam m t von einem Manne, der viele der darin 
beschriebenen Methoden se lbst entwickelt h at und der sich  als 
Zuckerfachm ann bewußt ist, w as er einem L aborato riu m  der 
Zuckerindustrie zum uten darf. Zeigt es dem  Fabrikleiter in großen 
Zügen, wo der Hebel anzusetzen ist, so  setzen die sorg fältig  zu
sam m engestellten L iteraturangaben  den tiefer schürfenden Che
miker in den Stand, sich m it den O riginalabhandlungen vertraut 
zü machen.

N ach allgemeinen A usführungen über M eßgenauigkeit, w irt
schaftlicher Bedeutung der Meßmethoden, werden die einzelnen 
Methoden und ihre Grundlagen se lbst besprochen. D ie B estim 
m ung der W asserstoff-Ionenkonzentration und der Leitfäh igkeit 
wird weitestgehend in den D ienst der Betriebskontrolle geste llt; 
der W asser- und A bw asserkontrolle sind  10 Seiten gewidmet. 
Mehr orientierende Ausführungen über Bodenuntersuchungen 
führen zu dem  K ap ite l K orrosion  und K orrosionsverhütung, das 
in 12 Seiten behandelt wird.

Ein  um fangreiches L iteraturverzeichnis, dem  sich ein gut 
ausgearbeitetes Sachregister anschließt, bildet den Schluß dieses 
,,W estentaschen“ -H andbuches, das in keiner gu t geleiteten 
Zuckerfabrik fehlen sollte, zeigt es doch die G rundlagen der ..B e
triebsüberw achung von m orgen" auf. Erdenbrecher. [130.1

M e ta l lk e r a m ik ,  die H erstellung von M etallkörpern aus Metall- 
pulvafn, Sinterm etallkunde und M etallpulver künde. Von
F. S k a u p y  unter Mitwirkg. von E . H o f f  m a n n . 3. völlig um- 
gearb. u. verm . Aufl. 250 S ., 99 Abb. V erlag Chemie, Berlin
1943. Pr. br. RM. 12,—.

Die N euauflage des Skaupyschen  W erkes ste llt  unter Bei
behaltung der im  wesentlichen auch in dem  W erke von Kieffer 
u. Hotop  vertretenen Grundgliederung1) der früheren Auflagen eine 
dem  heutigen Stan de  angepaßte vollkom m ene N euschöpfung dar. 
D as Schrifttum  ist  mit großer Gew issenhaftigkeit überall bis in de 
neueste Zeit hinein berücksichtigt. Außer den allgemeinen K a 
piteln über H erstellung und E igenschaften  der M etallpulver sowie 
über die keram ischen M etallkörper seien besonders die A bschnitte 
über elektrolytische H erstellung von M etallpulvern, über die Zer
legung fertiger M etallpulver in Anteile verschiedener Korngröße, 
über die Vorgänge beim Erhitzen von M etallpulvern sowie über 
am orphe und kolloide Metalle genannt. Der spezielle Teil gliedert 
sich in die Besprechung der hochschm elzenden Metalle, der Sinter - 
hartm etalle, der M etalle der Eisen-G ruppe, w oselbst die H er
stellung der Sinterm agnete eine ausführliche Behandlung findet, 
der niedriger schmelzenden M etalle, ferner der N ichtm etalle 
K ohlenstoff, Silicium  und Bor und deren Verwendung, sowie 
einige Sonderabschnitte. D as W erk verm itte lt einen m öglichst 
vollständigen  Überblick über den gegenw ärtigen S tan d  der Metall-

l) Besprechung erscheint demnächst in „Die Chemie“ .
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P A T E  WTE_________________________________
A lle  Pa ten te , w e lch e  n icht d ie ch em isch e  A p p a ra tu r  und den chem isch en  
B e tr ie b  'o n d e rn  re in  chem isch e  V e r fa h re n  betre ffen , sind im  C h em isch en  

Z e n t r a lb la t t  re fe r ie rt.

I .  A l l g e m e i n e  c h e m i s c h e  T e c h n o l o g i e
B. Meß-, Prüf- und Kontrollinstrumente (s. a. Kl. D I)

V e r s te l lb a r e s  F lü s s i g k e i t s - K o n t a k t t h e r m o m e t e r ,  bei
dem  ein M etallstäbchen m ittels D rehm agneten längs einer Gewinde
spindel bewegt wird, dad. gek., daß als  Gewindespindel ein wendel
förm ig gewundener D raht dient. — Die Verwendung des wendel- 
förm ig gewundenen D rahtes als Gewindespindel ge sta tte t auch 
bei verhältnism äßig starker Steigung noch einen geringen Durch
m esser und som it eine schnellere E in stellu n g des K on tak tes. 
3 weitere Anspr. u. Zeichn. F i r m a  H e r m a n n  J u c h h e im ,  
Ilm enau. (D. R . P. 731 180, K l. 42i, Gr. 131, vom  25. 9. 1936, 
ausg . 16. 2. 1943.) Rr.

S p e k t r a la n a ly t i s c h e  U n te r s u c h u n g ,  in s b e s .  v o n  f l ü s s i 
g e n  K ö r p e r n .  Verfahren zur — , dad. gek., daß man als T rag 
körper reinste L e ic h t m e t a l l e  verwendet, auf deren für die A uf
nahm e der zu untersuchenden Stoffe  bestim m ten Oberflächen
teilen in an sich bekannter Weise eine gew achsene Oxydschicht 
erzeugt wurde. — Diese durch Tauchen oder anodisch erzeugten 
O xydschichten sind saugfäh ig und daher geeignet, die zu unter
suchenden Substanzen, insbes. in Form  von Lösungen, fe stzu 
halten. W iederholte Verwendung der Trägersto ffe  ist  möglich, 
indem  die den zu untersuchenden Stoff enthaltende Oxydschicht 
entfernt und anschließend auf dem  Träger von neuem erzeugt wird.
I .  G . F a r b e n in d u s t r i e  A .- G . ,  Frankfurt a. M. (E rfin d er: Dr. phil. 
K . E . M a n n , B itterfeld.) (D. R . P. 731323, K l. 42h, Gr. 2001, 
vom  8 . 10 . 1940, ausg. 5. 2. 1943.) • Rr.

M e n g e n m e s s e r  f ü r  F lü s s ig k e i te n  m i t  T e m p e r a t u r 
k o r r e k t i o n ,  wobei der K orrektor in einer Zweigleitung parallel 
zum  M engenmesser liegt, dad. gek., daß der K orrektor die durch 
die Zweigleitung ström ende Flüssigkeitsm enge entsprechend ihren 
Tem peraturschw ankungen einstellt und dam it die dem  Mengen
m esser zugeführte F lüssigkeitsm enge um  die durch Tem peratur
änderung bewirkte Zu- oder Abnahm e des Flüssigkeitsvolum ens 
ändert. —■ Der K orrektor enthält ein Flüssigkeitstherm om eter, 
dessen  F lü ssigkeit über einen Kolben entgegen der K ra ft  einer 
einstellbaren Feder ein D rosselorgan  steuert. Die H üfsflüssigkeit 
besitzt den gleichen oder einen größeren Ausdehnungskoeffizienten 
a ls  die M eßflüssigkeit. 2 weitere Anspr. u. Zeichn. S ie m e n s  & 
H a ls k e  A .- G . ,  Berlin-Siem ensstadt. (Erfinder: C. O. M a n g e ls ,  
Leipzig.) (D. R . P. 731398, K l. 42e, Gr. 220„  vom  29. 7. 1934, 
ausg. 9. 2. 1943.) 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
S p in n lö s u n g  f ü r  K u p f e r k u n s ts e id e .  Verfahren zur H er

stellung der —  unter Verwendung von Zellstoff, dad. gek., daß der 
in bekannter Weise durch Zerm ahlung in den aufgeschlossenen 
Z u stan d  versetzte Z ellstoff aus der M ahlvorrichtung u n m i t t e l b a r , 
ohne m it der Außenluft in Berührung zu kommen, in das die 
K upferoxydam m oniaklösun g enthaltende Gefäß eingeführt wird. — 
H ierzu dienen zwei geschlossene Gefäße, die durch eine Öffnung 
m iteinander verbunden sind, deren eines einen Einlaß für d as aus 
der M ahlvorrichtung austretende Gut besitzt, und deren anderes, 
zur A ufnahm e der Lösung bestim m te Gefäß eine Ablaßvorrichtung 
fü r die L ösu n g und eine L u ftau strittsö ffn un g besitzt, die in voller 
A usdehnung von einer Berieslungseinrichtung bestrichen wird. 
D adurch  kann kein zerkleinertes M aterial durch die LuftaUs- 
trittsö ffn ü n g  entweichen. 5 weitere Anspr. u. Zeichn. F r .  K ü t tn e r  
A . - G . ,  Pirna. (E rfinder: D r.-Ing. W. P o h l ,  Pirna, und R. Z ie 
g e n b a l g ,  D resden.) (D. R. P. 730075, K l. 29b, Gr. 301, vom
17. 9. 1941, ausg. 6 . 1. 1943.) Rr.

V e r m e id u n g ’ d e r  E n ts te h u n g  ü b e r la n g e r  F a s e r n  b e im  
S c h n e id e n  v o n  s a u r e n , te i lw e is e  o d e r  v o lls tä n d ig  n a c h b e h a n d e l
te n  K u n s t f a d e n s t r ä n g e n .  Verfahren zur —, bei dem  der Faden 
strang der Schneidvorrichtung von oben durch einen F lü ssigk e its
oder G asstrom  zugeführt wird, dad . gek., daß kurz vor dem  end
gültigen D urchtrennen eines jeden Faden stran gstü ckes an dessen 
unterem  E n d e  jeweils ein zweiter Schnitt erfolgt. — Zu diesem  
Zweck sind auf der Scheibe zwei M esser übereinander angeordnet, 
von denen das untere gegenüber dem  oberen in der Drehrichtung 
der Scheibe um  einen geringen B etrag  vorgelagert ist, um  die etwa 
vorhandenen überlangen Faserenden  oder R ü ckstän de vom  ersten 
Sch n itt zu beseitigen. 3 w eitere Anspr. u. Zeichn. Z e llw o lle -  
u n d  K u n s ts e id e - R in g  G . m .  b .  H .,  Berlin. (E rfin d er: Dr. H . S ie -  
b o u r g ,  Berlin-Grunewald.) (D. R . P. 730256, K l. 29a, Gr. 605, 
vom  2 0 . 6 . 1940, ausg. 8 . 1. 1943.) Rr.

c )  N a t u r f a s e r n ,  T e x t i l b e h a n d l u n g
W a s c h e n  v o n  R o h w o lle  im  e ig e n e n  S c h w e iß .  Verfahren 

zum  — , dad. gek ., daß die im eigenen Schweiß vorgew aschene 
W olle durch  synthetische W aschm ittel in einer verhältnism äßig 
geringen Zahl von K ufen , z. B. zwei bis drei K ufen, nachgewaschen 
wird, indem  die au s der ersten K u fe  hinter der Vorw äsche ab 
fließende W aschflüssigkeit durch m echanische oder chemische 
N ach beh an d lu ng au fbereitet, in eine der letzten  N achw aschkufen

zurückgeleitet und nur so viel neues synthetisches W aschm ittel 
der W aschflotte zugesetzt wird, als durch den W aschprozeß jeweils 
verbraucht wird. — Die W aschw irküng der Schweißlauge wird 
dadurch  verbessert, daß ein Teil der aufbereiteten L auge zugefügt 
wird, während durch Z ugabe von Seife die W aschw irkung ver
m indert wurde. W eiterer A nspr. u. Zeichn. L e ip z ig e r  W o ll
k ä m m e r e i ,  Leipzig. (E rfinder: D ipl.-Ing. W. S t ö h r ,  Großdeuben 
über Gaschw itz.) (D. R . P. 729660, K l. 29b, Gr. 1, vom  6 . 12. 
1939, au sg . 19. 12. 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

E r m it t lu n g  d e s  T r e ib d r u c k e s  v e rk o k e n d e r  K o h le . E in 
richtung zur —, bei der die K ohle in einem von einem beweglichen 
Kolben verschlossenen zylindrischen Tiegel bei gleichbleibendem 
R aum in h alt erhitzt wird, wobei die auf den K olben ausgeübten 
Treibdrücke m ittels eines H ebelgestänges auf einen K raftm esser 
übertragen werden, dessen Spannung entsprechend dem ver
änderlichen Treibdruck fortlaufend so verändert wird, daß der 
K olben während der gesam ten D auer des V erkokungsvorganges 
in -seiner ursprünglichen L age  erhalten wird, dad. gek., daß das 
H ebelgestänge m it einer an ihm befestigten  K on taktzu nge zwischen 
zwei Anschlägen angeordnet ist, bei deren Berührung durch die 
K on tak tzu nge die Strom kreise je  eines R elais geschlossen werden, 
die eine Zugvorrichtung auslösen, die die Spannung des K ra ft
m essers se lb sttä tig  verändert. D adurch erübrigt sich eine Bedie
nungsperson zum  Ändern der Spannung des K ra ftm essers; dieser 
wird vielm ehr durch die Zügvorrichtung se lb sttä tig  und m it großer 
Genauigkeit verstellt. Die dabei auftretenden K rä fte  werden fo rt
lau fend auf einem Schreibgerät verzeichnet. W eiterer Anspr. u. 
Zeichn. F r ie d .  K r u p p  A . -G . ,  E ssen . (E rfin d er: Dr. H . B. A s b a c h ,  
W anne-Eickel.) (D. R . P. 726002, K l. 10a, Gr. 220„  vom  7. 3. 
1939, ausg. 21. 10. 1942.) ' Rr.

D r u c k h y d r ie r u n g  v o n  K o h le n , K o h le e x t r a k te n ,  T e e r e n ,  
M in e ra lö le n  o d e r  C r a c k r ü c k s tä n d e n .  Verfahren zur —  bei 
erhöhter Tem peratur und unter hohem Druck, insbes. zwecks Ge
winnung von asphaltarm em  Schweröl, in einer aus R eaktionsgefäß  
und anschließendem  Abscheider bestehenden Vorrichtung, dad. 
gek., daß man am  äußersten E nde oder hinter dem  R eaktionsgefäß  
oder in den Abscheider bis etw a 100° siedende oder gasförm ige 
K ohlenw asserstoffe, die praktisch  frei von höhersiedenden Anteilen 
sind, einführt. — D adurch läßt sich die A usbeute an höhersiedenden 
Ölen in dam pfförm igem  Z ustand erhöhen. I .  G . F a r b e n in d u s t r i e  
A .- G . ,  Fran kfu rt a. M. (E rfinder: Dr. M. P ie r ,  H eidelberg, und 
Dr. W. K r ö n ig ,  Ludw igshafen a. Rh.) (D. R . P. 730049, K l. 12o, 
Gr. 105, vom  15. 3. 1939, ausg. 6 . 1. 1943.) Rr.

U m w a n d lu n g  v o n  M e th a n  o d e r  m e th a n - h a l t i g e n  G a s e n  
in  K o h le n o x y d - W a s s e r s to f f - G e m is c h e .  Verfahren zur — 
durch Teilverbrennung m it Sauersto ff, bei dem  d as m ethan-haltige 
Gas abw echselnd den beiden Schächten eines m it K ok s gefüllten 
Zweischachtofens zugeführt und dann am  Fuße der Schächte mit 
d ort eingeblasenem  S au ersto ff um gesetzt wird, dad. gek., daß ein 
fester, zur Füllung der Schächte nicht oder wenig geeigneter 
Züsatzbrennstoff in den V erbindungsraum  zwischen den Schächten 
eingeführt, dort oder — besonders bei Verwendung von K ohlenstaub 
als Z usatzbrennstoff — in an den V erbindungsraum  angeschlossenen 
V orverbrennüngskam m ern m it S au ersto ff verbrannt wird und die 
heißen V erbrenm lngsprodukte gegebenenfalls m it Sauersto ff-Ü ber
schuß dem  durch den Zweischachtofen geführten m ethan-haltigen 
G asstrom  beigem ischt werden. — Man is t  daher nicht mehr auf 
gutstückigen  K oks angewiesen, sondern kann billigere Brennstoffe 
verfeuern. Zeichn. G e s e l ls c h a f t  f ü r  L in d e ’s  E is m a s c h in e n  
A . - G . ,  Höllriegelskreuth. (E rfinder: D r.-Ing. E. K a r w a t ,
Pullach.) (D. R . P. 730346, K l. 12i, Gr. 10I, vom  22. 2. 1940, 
ausg. 11. 1. 1943.) Rr.

X X .  S c h i e ß -  u n d  S p r e n g s t o f f e ,  Z ü n d w a r e n
P r e ß v o r r i c h tu n g  f ü r  S p r e n g -  o d e r  Z ü n d la d u n g e n ,  be

stehend aus einem beweglichen Pressentisch  m it einem festen  
W iderlager und einer Preßform, die oben durch einen Preßstein 
und unten durch einen beweglichen Preßstem pel abgeschlossen  ist, 
wobei au f dem  Pressentisch  Und unter dem  W iderlager V orsprünge 
oder Stützen  zwecks Anhebung der Preßform zusam m en m it dem  
Preßstem pel und zwecks Begrenzung derselben unten u n d  oben 
angeordnet sind, dad. gek., daß eine Mehrzahl derartiger Preß
form en an einem w aagerecht angeordneten drehbaren Trägerrin g 
frei hängend befestig t sind, parallel zur D rehachse des T räg er
ringes eine Panzerw and m it zwei A usschnitten angeordnet ist, 
dürch die der Trägerrin g m it den Form en hindurchgeht, und daß 
sich in der D rehrichtung des Trägerringes dahinter eine gleichzeitig 
m it ersterer in Tätigkeit tretende A usstoß vorrichtung befindet, 
während außerhalb der Panzerw and eine Steuervorrichtung für die 
Bew egung der Presse, der A usstoß vorrichtüng und gegebenenfalls 
des Trägerringes angeordnet ist. — D adurch  wird die L e istu n gs
fäh igkeit der Preßvorrichtungeu beim  Pressen einzelner Ladungen 
erheblich gesteigert und gleichzeitig ein zw eiseitiges Pressen er
möglicht. 4 w eitere A nspr. u. Zeichn. W e s tf ä l i s c h - A n h a i t i s c h e  
S p r e n g s to f f - A c t . - G e s .  C h e m is c h e  F a b r ik e n ,  Berlin. (E rfin d er : 
D ipl.-Ing. A. B r u n n e ,  W ittenberg L u th erstad t.) (D. R . P 730 343, 
K l. 78c, Gr. 20, vom  22. 11. 1939, ausg . 11. 1. 1943.) Rr.
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V O N  W O C H E  Z U  W O C H E
J Ä J I A N T E S U I ^ B E J C M L O S J E N I S ^ ^ ^

D ie  H e r s t e l l e r  v o n  A u s t a u s c h  - T r e i b s t o f f e n  u n d  
- S c h m i e r ö l e n  in  F r a n k r e i c h  wurden zu einer Organisation zü- 
sam m engeschlossen, u. zw. die H ersteller von Holzkohle für alle 
Verwendungszwecke, von H olzkohlenbriketts Und G eneratoren
holz, flüssigen Brennstoffen, Erdölderivaten  (durch Hydrierung, 
Synthese, Vergärung, H ydrolyse, D estillation von bitum inösem  
Schiefer und A sphaltgestein  usw.). (4118)

E in e  S t i c k s t o f f - D ü n g e m i t t e l f a b r i k  in  F i n n la n d  mit 
einer Jah re sk ap az itä t von 10000 t R einstickstoff soll gebaut 
werden. . (4119)

Z u r  B e w i r t s c h a f t u n g  v o n  M o t o r e n t r e i b s t o f f  u n d  
S c h m i e r m i t t e l n  i n  S c h w e d e n  im K riegsfälle  wurde von den 
6 größten Ölgesellschaften, der Brennstoffkom m ission Und dem 
sog. R eservevorratsaüsschüß die „D rivm edelscentralen“  (Treib
stoffzentrale) gegründet. (4109)

E in e  F o r s c h u n g s g e s e l l s c h a f t  f ü r  M e t a l l o x y d a t i o n  in  
S p a n ie n  würde gegründet Unter dem  Protektorat der technischen 
F aku ltät der U niversität V alencia; sie soll reine Forschungsarbeit 
leisten, aber auch Rostschutzm aßnahm en verbreiten. Dazü sollen 
alle einheimischen Arbeiten auf diesem  Gebiet veröffentlicht Und 
die ausländischen Arbeiten gesam m elt werden. (4106)

G r o ß e  E i s e n - E r z - V o r k o m m e n  i n  C a n a d a ,  am .Stedp Rock- 
See, sollen von der Republic Steel Corp. abgebaut werden. Zunächst 
sollen 1 Mio. t jährlich gefördert werden, die aber noch auf das 
Doppelte gesteigert werden sollen. (4105)

Z u r  H e r s t e l l u n g  v o n  k ü n s t l i c h e m  E i s e n o x y d  in  B r a 
s i l i e n  würde in Rio de Jan eiro  eine Anlage errichtet. (4115)

Z u r  Ü b e r w a c h u n g  d e r  K a u t s c h u k - E r z e u g u n g  in  B r a 
s i l i e n  im Am azonas-Gebiet würde in Rio de Jan e iro  das In stitu to  
N acional da Borracha gegründet. (4116)

Z u m  A u f b a u  e i n e r  D ü n g e m i t t e l i n d u s t r i e  in  C o l u m b ie n  
setzte die Regierung 500000 Pesos aus, um  zunächst die ein
heimischen R ohstoffe und ihre V erarbeitungsm öglichkeiten zu 
erforschen. (4117)

E in e  A l u m i n i u m - F a b r i k  in  A u s t r a l i e n  soll au f V orschlag 
des K riegskabinetts errichtet werden. (4114)

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 D  V E R W A N D T E N  Q E 8 I E T 1 W

E in e  n e u e  W a l l  b o a r d - F a b r i k  b e i  W i f s t a  i n  S c h w e d e n 1)
baut der Zellstoffkonzern W ifstavarv in seinen großen Su lfatcellu
lose-Anlagen, deren K ap az itä t jährlich  45 000 t Cellulose (Pro
duktion 1941: 6000 t) auf die H älfte  gesenkt werden soll. Die 
schwedische W allboard-Produktion betrug vor Ausbruch dieses 
K rieges 120000 t  und dürfte zurzeit bei 150000 t liegen. Dem 
nächst will auch die K ram fors A. B. die Erzeugung aufnehmen 
und Platten m it besonderen E igenschaften herstellen. Auch eine 
Reihe anderer schwedischer Gesellschaften plant die Gewinnung 
von W allboard. (5129)

D ie  s l o w a k i s c h e  Z e m e n t e r z e u g u n g  beträgt rd. 60000 W ag
gons, die von der Slow akischen Portlandzem entfabriken Liet. 
Lucka-Ladec A.-G. zu 55,7% , der Hornisrnier Zementwerke- und 
Steinbrüche A.-G. in Horne Srnie zu 24,6% , von der Zem ent
fabrik  in Stam pfen bei Preßburg zu 15%  und der Bauxitzem ent
fabrik Ladce A.-G. in Ladce bei Ilav a  zu 4,7%  produziert werden.

(5184)
E in  F o r s c h u n g s i n s t i t u t  f ü r  P h o t o c h e m i e  in  S p a n i e n

wurde mit Hilfe des Höheren R ates für w issenschaftliche Forschung 
(Consejo Superior de Investigaciones Scientificas) in Tarragona 
errichtet. E s  wird geleitet von den Gebrüdern Pujol, die eine über
empfindliche Em ulsion entwickelt haben, und soll vor allem  die 
industriellen Verwertungsmöglichkeiten dieser Em ulsion für 
photographische Platten für am tliche Zwecke untersuchen. (5104) 

Ö l s c h i e f e r - V o r k o m m e n  b e i  T a n g e r ,  N o r d a f r i k a ,  mit 
einem Ölgehalt von 6 % wurden entdeckt. N ach Errichtung einer 
modernen Anlage sollen zunächst 80 t Schiefer täglich verarbeitet 
werden. (5107)

D ie  S a l z g e w i n n u n g  in  C a n a d a  betrug 1941 560845 
(1940 464714) short t. (5115)

E in e  n e u e  k o n t i n u i e r l i c h e  L e i c h t b e n z i n - C r a c k a n l a g e  in  
d e n  U S A .  nahm  die S tan dard  Oil Comp, of New Je rsey  bei Bay- 
way, N. J . ,  in Betrieb. N ach einem neuen Verfahren, das allen 
bisher üblichen weit überlegen sein soll, werden die Öldäm pfe in 
Gegenwart eines neuen K ata ly sato rs (dessen Zusam m ensetzung 
wird nicht bekanntgegeben) bei 480—520° und etw a 5 at gecrackt, 
von dem K ata ly sato r abzentrifugiert und fraktioniert. Man erhält 
Leichtbenzin (Oktanzahl 100) und daneben Kohlenw asserstoffe, 
die z. T. als Beim ischung für Leichtbenzin, z. T. als A u sgangs
m aterial für Butadien oder Alkohol dienen können. Der K a ta 
ly sato r wird gereinigt und tr itt  im K reislau f wieder in den Prozeß 
ein. Man plant insges. 33 Raffinerien, die nach diesem  Verfahren

3) Vgl. diese Z tschr. 12, 107 [1939].

arbeiten sollen. 2 davon sind bereits im  B au . — Mit der H er
stellung von Benzin mit der O ktanzahl 100 bzw. m it dem  B au  
von Anlagen dafür sind heute insges. 16 Ölkonzerne in den U SA . 
beschäftigt. (5130)

Z u r  B r e n n s t o f f v e r s o r g u n g  A r g e n t i n i e n s  u n terstü tzt der 
S ta a t  (auch finanziell) die V erfeüerüng von L e i n s a a t  und die 
Verwendung von L e in ö l  als Brenn- und Dieselöl. (5127)

D ie  E r d ö lp r o d u k t io n  i n  A r g e n t i n i e n 2) betrug nach sta tis ti
schen Angaben der Dirección de Minas y  Geología 1941 (1940 u. 1939) 
insges. 3,499757 (3,276496 u. 2,959) Mio. m 3. D aran w aren der 
S taa t  (Y .P .F .) 1941 (1940) m it 2,226800 (1,983252) Mio. m 3, die 
Privatgesellschaften m it 1,272957 (1,293244) Mio. m 3 beteiligt. D ie 
Produktion der Comodore R ivadavia betrug 2,498698 (2,380967) 
Mio. m 3, der Sa lta  298867 (293473) m 3, der Plaza Huincul 170308 
(202772) m 3, der Mendoza 531672 (399279) m 3. (52161

D ie  C o f f e i n - E r z e u g u n g  i n  B r a s i l i e n  aus M ate b e t r e ib e n
die Firm en In du strias R eun idas Ja ra g u a  S. A. (S an ta  C atarina)
und Soc. Intercam bio M ercantil Argentino B rasile iro  (Säo Paulo),
u. zw. werden 10 bzw. 60 kg täglich  hergestellt. In  einer weiteren 
Anlage der Co. A lves de Productos Quím icos L d a . im  S ta a t  San ta  
C atarina soll ebenfalls Coffein erzeugt werden. (5348)

D ie  E r d ö l e r z e u g u n g  v o n  V e n e z u e l a 3) wird für 1942 auf
228 Mio. Faß geschätzt, d. h. 23%  m ehr als 1940. In den
letzten Jah ren  wurden, u n terstü tzt von der R egierung, neue be
deutende R affinerien  im  Lan de errichtet, an denen am erikanisches 
und englisches K ap ita l beteilig t ist. B is 1940 wurden 96%  der Öl
produktion als Rohöl ausgeführt. (5351)

2) Vgl. diese Z tschr. 14, 210 [1941].
3) Vgl. ebenda 14, 357 [1941]; 15, 174 [1942].
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K r i e g s a u s z e i c h n u n g e n :  Dr. habil. H. L e h m a n n - E c h t e r 
n a c h  t ,  Chemisches In stitu t der U niversität W ürzburg, erhielt d a s  
E- K . 2. K lasse .

G e f a l l e n :  Dipl.-Chem. Dr. phil. nat. E . K e l l n e r ,  E rs te r  
w issenschaftl. A ssisten t und Stellvertr. D irektor des In stitu ts  für 
V orratspflege der U niversität Berlin, vor kurzem  als S a n itä ts
so ldat bei einer Gebirgsjägerkom p, im  42. Lebensjahr in Griechen
land gestorben. — stud . chem. A. S c h e r t e l ,  E ssen , als LeUtn. u. 
Kom panieführer einer schw. M g.-Kom p. am  23. A u gust im  24. L e 
bensjahr im  Osten. — Dr. agr. G. S e e l i g e r ,  Chemiker der Zucker
fabrik  in Kleinwanzleben, vor kurzem  im  Osten. — Dr. rer. techn. 
W. T ä n z le r ,  Apotheker der Chemischen Fabrik  E . Merck, D arm 
stad t, Mitglied des VDCh seit 1938, vor kurzem.

V e r l i e h e n :  Prof. D r.-Ing. G. J a y m e ,  L eiter des In stitu ts  
für Cellulosechemie und des In stitu ts  für Zellstoff- und Papier
chemie der T. H . D arm stad t, die A lexander-M itscherlich-Denk- 
münze des Vereins der Zellstoff- und Papier-Chem iker und -Inge
nieure im N S B D T  für seine V erdienste um  die Cellulose- und 
Faserstoff-Forschung.

G e b u r t s t a g e :  Der R eichsm inister für W issenschaft, E r
ziehung und V olksbildung Dr. B. R u s t  feierte am  30. Septem ber 
seinen 60. G eburtstag.

E r n a n n t :  D r.-Ing. habil. E . B r ü c h e ,  D irektor im  F o r
sch un gsin stitu t der A E G , erhielt unter Ernennung zum  H onorar
professor einen L eh rau ftrag  für Physik , insbes. E lektronenphysik, 
an der U n iversität Berlin. — Doz. Dr. phil. habil. B. D r e w s , 
A bteilungsleiter am  In stitu t  für Gärungsgew erbe und S tärk e 
fabrikation  der U n iversität Berlin, zürn apl. Prof. — Doz. Dr. phil. 
habil. H. W. G on  e i l ,  K önigsberg, D irektor des W erkstoffprüfungs
am tes der Provinz Ostpreußen, V orsitzender der A rbeitsgruppe für 
Baustoff- Und Silicatchem ie des VDCh, zum  apl. Prof. für Chemie 
und Technologie der Baustoffe.

B e r u f e n :  D r.-Ing. habil. A. J .  S t e i n o r t h ,  Zwickau, wurde 
unter Verleihung der Lehrbefugnis für d a s Sonderkapitel der 
techn. Chemie der T. H. Dresden zum Dozenten ernannt.

G e s t o r b e n :  A. B r e n d e l ,  Techn. D irektor der Süddeutschen 
Zucker-A.-G., W aghäusel (Baden), am  9. A ugust im  Alter v o n  
69 Jah ren . — W. E h l e r t ,  D irektor der Z uckerfabrik in Obernjesa
b. Göttingen, am  1. Septem ber im  Alter von 62 Jah ren . — Dr. rer. 
nat. S. K i t t e l ,  Chemiker der Dr. K u rt H erberts & Co., W uppertal- 
Barm en, Mitglied des V DCh seit 1940, vor kurzem  im A lter v o n  
34 Jah ren . — W. K le in ,  D irektor der A m ag H ilpert Pegnitzhütte, 
Nürnberg, am  20. A u gu stim  Alter von 65 Jah ren . — Dr. H . W ü ste n 
fe ld ,  Leiter der Forschun gsin stitu te  für Technologie der E ss i°-  
fabrikation  sowie für Technologie der Trinkbranntw ein- und L ikör
fabrikation im In stitu t für G ärungsgew erbe und S tärkefabrikation , 
Berlin, am  18. Septem ber im Alter von 64 Jah ren .

R e d a k t i o n :  D r .  W .  F o e r s t .
^ e^,a k " o , no cnB<e r lL'? VY .35V £ ° ' ^ ? m er S tra ß e  111- F e rn s p re c h e r :  S am m e l 
n u n ^ e r  219501 N a c h t ru f  21 1606. -  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 H a g  C h e m .e , G . m b. H  B e r lin  W  35. W o y rs c h s t r a ß e  37. F e rn s p re ch e r  
Sa m m e in u m m e r  21 9736. Po s tsch e ck ko n to : V e r l ag C h e m ie , B e r l in  1575
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