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Der bildsame Zustand 
der Werkstoffe
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M it 298 Textabbildungen. V III, 171  Seiten. 1927 

R M  15 .— ; gebunden R M  16.50

D ie  letzten Jahrzehnte haben ungeheure Anforderungen an die W erk 

stoffe der Industrie gestellt, so daß die P rüfun g der M aterialeigen 

schaften in den M ittelpunkt des Interesses gerü ckt ist. D ie  übliche 

U nterscheidung der Aggregatzustände der M aterie, die sich in der 

M ech an ik als nützlich erwiesen hat, kann nicht m ehr als w esen tlich  

und befriedigen d angesehen werden. G estützt a u f die U ntersuchungen 

der Physik und C hem ie, die sich m it den G rundfragen der Struktur 

der M aterie befassen (Atom theorie, G ittertheorie der Krystalle usw.), 

werden hier die G renzübergänge zw ischen den bildsam en Zuständen der 

W erkstoffe unter der E in w irkun g der K räfte '(D ruck, Tem peratur, Z e i t . . . )  

untersucht, und es w ird  versucht, die G esetzm äßigkeiten  zusam m en

zufassen, die heute bereits eine quantitative B eschreibung der Zusam 

m enhänge zulassen.
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Eindrücke einer K u g e l a u t  weiches Eisen.
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D IE  N A T U R W I S S E N S C H A F T E N
erscheinen w öchen tlich  und können im  In~ und 
A uslande durch jede Sortim entsbuchh an dlu n g, jede 
P o stan stalt oder den Unterzeichneten V erla g  be
zogen werden. Preis vierte ljäh rlich  fü r das In- und 
Ausland R M  9.— . H ierzu tr it t  bei d irekter Zustellung 
durch den V erlag  das P o rto  bzw . beim  B ezü ge durch 

die P ost die postalische Bestellgebühr. E in zelh eft 
R M  I.—  zuzüglich  Porto.

M anuskripte, B ücher usw. an

Die Naturwissenschaften, Berlin W  9, Linkstr. 23/24, 
erbeten.

Preis der In lan d -A n zeigen : 1/1 Seite R M  150.— ; 
M illim eter-Zeile R M  0.35. Z ahlbar zum  am tlichen 
Berliner D ollarkurs am  T age  des Zahlungseinganges. 
F ü r Vorzugsseiten  besondere Vereinbarung. —  B ei 

W iederholungen N achlaß.

A uslands-A nzeigenpreise w erden au f d irekte Anfrage 

m itgeteilt. .

K lischee-R ücksendungen erfolgen zu Lasten  des 

Inserenten.

V erlagsbuchhandlung Ju liu s  Springer, B erlin W 9, L inkstr. 23/24
F ernspr.: A m t K u rfü rst 6050-53 u. 6326-28 sowie A m t Nollendorf 755-757
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S o e b e n  e r s c h i e n :

D ie
Bestimmung der wusserstoffionenkonzentrution von Flüssigkeiten

E in  L eh rbu ch  der Theorie und Praxis der W asserstoffzahlm essungen 

in  elem entarer D arstellun g für Chem iker, Biologen und M ediziner

Von

Dr. med. Ernst Mislowitzer
Privatdozen t für physiologische und pathologische Chem ie an der U n iversität B erlin  

M it 184 A bbildungen. X , 578 Seiten. 1928. R M  24.— ; gebunden R M  25.50 

Aus dem  G ele itw o rt von Professor D r. P. R  o n a :

D as vorliegende W e rk  ist aus einer ausgedehnten U nterrichtserfahrung entstanden; es ist in allen 
T eilen  erlebt, n icht nur zusam m engeschrieben. D ie zum  Verständnis des behandelten Stoffes erford er
lichen  physikalischen und physikalisch-chem ischen G rundbegriffe w erden sehr eingehend behandelt, 
und es w ird  gezeigt, w ie  die L eh re  von den W asserstoffionen nur ein T e il des großen  G ebietes der 
physikalischen C hem ie ist und die B esch äftigu n g m it ihnen ohne gründliche Kenntnisse a u f diesem  
G ebiete  undenkbar ist. Selbstverständlich m ußte die D arstellung m öglichst elem entar gehalten  sein. 
In a u sgezeich n eterW eise  zeigt das W erk  außerdem  W ege, der oft beklagten  m an gelhaften  A usbildung 

unserer M ed izin er in Physik und C hem ie abzuhelfen.

Soeben erschien in d r i t t e r ,  verbesserter und erw eiterter A uflage:

Kurzes Lehrbuch der physioiosischen Chemie
Von

Dr. Paul Häri
o. ö. Professor der P h ysio logisch en  u n d  Pathologischen Chem ie an der U n iversität Budapest 

M it 10 Abbildungen. X II, 407 Seiten. 1928. R M  18.— ; gebunden R M  19.50

Die WasserstofEionenkonzenfratlon
Ihre Bedeutung für die Biologie und die Methoden ihrer Messung

Von

Dr. Leonor Michaelis
a. o. Professor an der U n iversität B erlin

Z w e i t e ,  v ö l l i g  u m g e a r b e i t e t e  A u f l a g e

U nveränderter N eu dru ck  m it einem  die neuere Forschung berü cksichtigen d en  A nhang. 1927 

(„M onographien  aus dem  G esam tgeb iet der Physiologie der Pflanzen und der T ie re “ , Band I)

T E I L  I:

Die theoretischen Grundlagen
M it 32 T extabbildungen . X II, 271 Seiten. 1922. G ebunden R M  16.50
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Blausäuredurchgasungen zur Schädlingsbekämpfung.
V o n  O t t o  H e c h t , H a m b u rg .

(Aus dem  In stitu t für Schiffs- und Tropenkrankheiten.)

In  den  Ja h re n  n a c h  d em  K r ie g e  h a t  d ie  B e 
k ä m p fu n g  w ir ts c h a ft lic h  o d e r h y g ie n is c h  b e d e u 
tu n g sv o lle r  S ch ä d lin g e  in  D e u ts c h la n d  ein en  e rh e b 
lich e n  A u fs c h w u n g  gen o m m en . D a s  S tu d iu m  d e r 
S ch ä d lin g e  u n d  ih re r  L e b en sw eise , d ie  E r fin d u n g  
w irk sa m e r B e k ä m p fu n g s m itte l u n d  d ie  E r fo rs ch u n g  
v o n  M ö g lich k e ite n  zu r  V o rb e u g u n g  v o n  S c h ä d 
lin g sp la g e n  e rfa h re n  je t z t  a u c h  b e i u n s e in e  e in 
geh en d e P f le g e ;  d iese e n tsp r ic h t zw a r  n o ch  n ic h t 
d em  d u rc h  d ie  w ir ts c h a ftlic h e  B e d e u tu n g  des 
G e g e n sta n d e s g e b o te n e n  M aß e . Im m e rh in  h a t  d ie  
Z u sa m m e n a rb e it  v o n  B io lo g e n  u n d  C h e m ik e rn  in  
den  le tz te n  10  J a h re n  sch on  eine seh r b e a c h te n s
w e rte  R e ih e  v o n  n eu e n  W e g e n  gew iesen , d ie  e ine 
w ir k sa m e  u n d  n u tz b a r e  B e k ä m p fu n g  w ic h tig e r  

S ch ä d lin g e  e rm ö g lic h e n . E in  p a a r  k u rz e  H in w e ise  
so llen  u n s  zu n ä c h s t a n d eu te n , w ie  h e u te  d ie  S c h ä d 
lin g s b e k ä m p fu n g  eine b e d e u tsa m e  R o lle  a u f  g a n z  
v ersc h ie d e n en  P r o d u k tio n sg e b ie te n  sp ie lt.

S e it  3 J a h re n  e tw a  b e k ä m p ft  m a n  den  Heu- und 
Sauerwurm —  d a s sin d  d ie  R ä u p c h e n  e in es k le in e n  
S ch m e tte r lin g s  (C ly s ia  a m b ig u e lla ) , d ie  z u e rst den  
B lü te n stä n d e n  d e r R e b e n  u n d  so d an n  d en  B ee re n  
g e fä h rlic h  w e rd en  —  d u rc h  B e sp ritz u n g e n  o d er B e 
stä u b u n g e n  d e r  W e in s tö c k e  m it  Arsenmitteln (v o r
w ie g e n d  S c h w e in fu r te r  G rü n  od er C a lc iu m a rse n a t) . 
In  d e r b a y r is c h e n  P f a lz  a lle in  w u rd e n  1925 n a c h  
S p r e n g e l  500000 k g  A rs e n m itte l gegen  den  H e u - 
u n d  S a u e rw u rm  g e b r a u c h t, u n d  in zw isch en  d ü rfte  
die  A n w e n d u n g  d e r  b e tre ffe n d e n  B e k ä m p fu n g s 
m a ß n a h m en  in  n o c h  v ie l  g rö ß e re m  M a ß s ta b e  A l l 
g e m e in g u t des d e u tsc h e n  W e in b a u e s  gew o rd en  sein .

M a n n ig fa c h e  N a c h r ic h te n  in  den  T a g e s z e itu n 
gen le n k te n  v o r  2 J a h re n  d a s  In teresse  w e ite r  B e 
v ö lk e ru n g sk re is e  a u f  V e rsu c h e , F o rstsc h ä d lin g e , 
z. B . Nonne u n d  Forleule, d u rc h  Ausstreuen von 
Arsenverbindungen vom Flugzeug a u s zu  b e k ä m p 
fen. D ie se  U n te rn e h m u n g e n  m ü ssen  v o r lä u fig  n o ch  

als erste  V e rs u c h e  g e w e rte t  w e rd en , u n d  w ir  k ö n n en  
noch  n ic h t a b se h en , in  w e lc h e m  M aß e  d a s V e r 
fah ren  fü r  d ie  fo rs tlic h e  P r a x is  b e i u n s B e d e u tu n g  
fin d en  w ird .

A u c h  im  Obstbau k o m m t e in e  S ch ä d lin g sb e 
k ä m p fu n g  a u f  b r e ite r  G ru n d la g e  im m er m eh r in  
G eb rau ch . In  e in e m  d e r g rö ß te n  zu sa m m e n h ä n g e n 
den  O b stb a u g e b ie te  D e u ts ch la n d s , in  den  an  d e r 
N ied erelb e  ge legen en  „ A lt e n  L a n d e n “ , w u rd e  im  
le tz te n  J a h r ein  b e h ö rd lich  an  g e o rd n e te r  K a m p f  
gegen  die  d o rtig e n  S ch ä d lin g sp la g e n , v o rw ie g e n d  
d en  Apfelblattsauger ( P s y lla  m ali), u n d  e in ige  
S c h ild la u s a rte n  d u rc h g e fü h rt . S ä m tlich e  O b s t
b ä u m e  —  d ie  ga n ze  L a n d s c h a ft  is t  d o rt  d ic h t  m it 
so lch e n  b e p fla n z t  — w u rd e n  e in er g rü n d lich e n  B e 
s p r itz u n g  w ä h ren d  d e r w in te rlic h e n  V e g e ta t io n s 

ru h e  m it  g u te n , v o rh e r  g e p rü fte n  ,,Obstbaum- 
carbolineen“  u n te rz o g e n , u m  d ie  an  d en  Z w e ig e n  
a b g e le g te n  E ie r  d es A p fe lb la t ts a u g e r s  a b z u tö te n  
u n d  so den  B e fa l l  d e r B lü te n s tä n d e  d u rc h  d ie  L a r 
v e n  d ieses In s e k te s  zu  v e rh in d e rn . D ie  B e s p r itz u n g  
d e r  B ä u m e  w u rd e  d o rt  u n te r  V e rw e n d u n g  z a h l
re ic h e r  M o to rs p ritze n  d u rc h g e fü h rt , d ie  zu m  T e il m it  
H ilfe  ö ffe n tlic h e r  G e ld e r  b e s c h a fft  w o rd e n  w a re n .

E in  e ig e n a rtig e s  G ro ß v e r fa h re n  in  d e r  S c h ä d 
lin g s b e k ä m p fu n g  b ild e t  d e r S c h u tz  v o n  gro ß e n  
W o llv o r r ä te n  g e g e n  d en  F r a ß  v o n  M o tte n  d u rc h  
d ie  so g. Eulanbehandlung. D ie  b e tre ffe n d e n  M a te 
r ia lie n  w e rd e n  m it  d iesem  M itte l g e tr ä n k t  u n d  sin d  
d a n n  fü r  d ie  M o tte n  u n g en ie ß b a r .

I m  fo lg e n d e n  w e rd e n  w ir  u n s a u sfü h rlich  m it  
e in e m  m o d e rn e n , te c h n isc h  b eso n d ers re izv o lle n  
B e k ä m p fu n g s v e r fa h re n , d en  Blausäuredurchgasun
gen, b e s c h ä ftig e n .

Z u r  V e r n ic h tu n g  d e r  in  gesch lossen en  R ä u m e n  
v o rk o m m e n d e n  S ch ä d lin g e , a lso  b e so n d e rs  zu r  B e 
se it ig u n g  v o n  S ch ä d lin g e n  in  L a g e rw a re n , L e b e n s 
m it te lv o r r ä te n  u sw . u n d  zu r  V e rn ic h tu n g  v o n  W o h 
n u n g s u n g e z ie fe r  k o m m e n  gasförmige Bekämpfungs
mittel h ä u fig  in  B e tr a c h t . E s  le u c h te t  ein , d a ß  zu r  
B e k ä m p fu n g  v o n  S ch ä d lin g en , d ie  im  In n e rn  g r o 
ß e r  V o rra ts m a ss e n  u n d  in  L a g e rw a re n  ih re  v e r 
h e e re n d e  W ir k u n g  e n tfa lte n , o d er d ie, w ie  z. B . 
d ie  B e ttw a n z e , ih re  S c h lu p fw in k e l u n d  E ia b la g e 
s tä t te n  zu m  T e il  in  d en  R itz e n  u n d  F u g e n  d er 
W ä n d e  b e s itze n , e in  G a s  g a n z  e n tsch ie d e n e  V o r 
zü g e  b e s itz t ;  d en n  n u r e in  G a s  v o n  h o h e m  D u r c h 
d r in g u n g s v e rm ö g e n  is t  fä h ig , d ie  S ch ä d lin g e  u n d  
ih re  B r u t  in  d en  v e rb o rg e n s te n  S ch lu p fw in k e ln  zu  
erre ich e n .

E in e  g a n z e  R e ih e  v o n  G a sen  is t  sch on  z u r  B e 
k ä m p fu n g  v o n  S ch ä d lin g e n  in  gesch lossen en  R ä u 
m en  a n g e w e n d e t w o rd en , b eso n d ers h ä u fig  d ie  
sc h w e flig e  S äu re , d e r S ch w e fe lk o h le n s to ff  u n d  d a s 
K o h le n o x y d , d o ch  b e s itze n  d iese ge n an n te n  G ase  
le id e r  a lle  irg en d e in e n  in s G e w ic h t fa lle n d e n  N a c h 
te il. D ie  schweflige Säure ze ig t  zu w e ilen  u n v o ll
k o m m e n e  W ir k u n g  u n d  is t  v o r  a llem  fü r  v ie le  
L a g e rw a re n  u n d  E in r ich tu n g s g e g e n stä n d e , F a rb e n , 

M e ta lle  u sw . sch ä d lich . Schwefelkohlenstoff is t  in 
h o h e m  G ra d e  fe u e rg e fä h r lich  u n d  e x p lo s iv . D a s  
Kohlenmonoxydgas e rfo rd e rt zu  se in er E n t w ic k 
lu n g  e in e  u m stä n d lic h e  A p p a r a tu r  u n d  is t  n u r ein  
G ift  fü r  W irb e ltie re , es k a n n  d a h e r n u r zu r  R a tte n -  
u n d  M ä u se b e k ä m p fu n g , n ic h t a b e r  zu r  V e r t ilg u n g  
v o n  In s e k te n  h e ra n g e zo g e n  w e rd en . H e u te  h a t  
m a n  G e le g e n h e it, in  seh r v ie le n  F ä lle n  s t a t t  d er 
eb en  g e n a n n te n  G ase  d a s B la u sä u r e g a s  a n zu w e n d e n . 

jt)ie Blausäure od er d e r Cyanwasserstoff is t  ein

N w . 1928
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G a s m it  hochgiftigen Eigenschaften, d a s  d a h e r 
sch on  in  v e r h ä ltn is m ä ß ig  ge rin g e n  K o n z e n tr a 
tio n en  tie r is c h e  S ch ä d lin g e  le ic h t tö te t .  G eg e n  B a k 
te rie n  is t  B la u sä u r e  n u r  in  se h r h o h en , w ir ts c h a ft
lic h  n ic h t  m e h r in  B e t r a c h t  k o m m e n d e n  K o n z e n 
tr a t io n e n  w irk sa m . A u c h  fü r  d en  M en sch en  is t  
B la u sä u r e  h o c h g ra d ig  g ift ig , sie k a n n  d u rc h  L ä h 
m u n g  d es A te m z e n tru m s im  v e r lä n g e rte n  M a r k  
e in en  seh r ra sch en  T o d  h e rb e ifü h ren . 60 — 70 m g  
B la u sä u r e  ge n ü g en , e in en  M en sch en  zu  tö te n . 
D ie se  M en ge w ü rd e  b e i G a sstä rk e n , w ie  sie  zu r  
S c h ä d lin g s v e r n ic h tu n g  in  gesch lossen en  R ä u m e n  
ü b lic h  sin d , in  e tw a  5 —  10 A te m z ü g e n  a u fg e n o m m e n  
w e rd en . M e rk w ü rd ig e rw e ise  k a n n  je d o c h  n a c h  
F l u r y  u n d  H e u b n e r  ein e  A tm o s p h ä re  v o n  40 b is 
50 m g  B la u sä u re  p ro  c b m  n o ch  o h n e  S ch a d e n  
e rtra g e n  w e rd en . G erin g e  w ie d e rh o lt  e in g e a tm e te  
B la u sä u re m e n g e n  v e ru rs a c h e n  k e in e rle i ch ro n isch e  
S ch äd en . E r s t  v o n  e in er b e s tim m te n  sch a rfe n  
G re n ze  a b  is t  d ie  B la u s ä u r e  a k u t  g e fä h rlic h , 
d o ch  g ib t  es k e in e rle i A n h a lts p u n k te , d ie  den  
L a ie n  d iese G re n ze  e rk e n n e n  l ie ß e n ; h ie rh e r  rü h r t  
zu  e in em  g u te n  T e il  d e r so g e fä h rlic h e  C h a ra k te r  
d er B la u sä u re .

E s  sin d  a u c h  F ä lle  b e k a n n t, in  d en en  e in g e a t
m e te  B la u sä u re m e n g e n  n ic h t  so fo rt  tö d lic h  w ir k 
ten , so n d ern  e rs t n a c h  S tu n d e n  d en  T o d  b r a c h te n . 
U rsa ch e  d ieses S p ä tto d e s  d ü rfte  d ie  B in d u n g  des 
C y a n ra d ik a ls  an  d a s H ä m o g lo b in  d e r ro te n  B lu t 
k ö rp erch e n  sein , d a s d a d u rc h  d ie  F ä h ig k e it  v e r 
lie rt, d en  S a u e r sto ff  a ls  O x y h ä m o g lo b in  den  e in 
ze ln en  G ew e b e n  des K ö rp e rs  zu zu fü h re n . G a n z  
ä h n lich  w ie  b e i d e r L e u c h tg a s v e r g if tu n g  d ie  B i l 
d u n g  v o n  K o h le n o x y d h ä m o g lo b in  d en  B lu tk ö r p e r 
ch en  d ie  E r fü llu n g  ih re r  A u fg a b e , A u fn a h m e  u n d  
A b g a b e  v o n  S a u e r sto ff  v e r w e h rt , v e r h in d e rt  a u c h  
b e i d e r B la u s ä u r e v e r g iftu n g  v e r m u tlic h  d ie  B ild u n g  
e in es C y a n h ä m o g lo b in s  d ie  S a u e r s to ffü b e rtr a g u n g  
d u rc h  d ie  ro te n  B lu tk ö rp e rc h e n . D ie  G ew e b e  des 
K ö rp e rs  geh en  d a h e r a n  S a u e r sto ffm a n g e l z u 
g ru n d e  (inn ere E r s t ic k u n g ). N ic h t  im m er sin d  
d ie  Z e ich e n  e in er B la u s ä u r e v e r g iftu n g  so fo rtig e  
s ta r k e  O h n m a c h t u n d  L ä h m u n g  des A te m z e n 
tr u m s; le ich te re  V e rg iftu n g e n  ä u ß e rn  sich  in  Ü b e l
k e it , S ch w in d e lg e fü h l, E rb re c h e n  u s w .;  w e rd en  
d a n n  n o ch  w e ite re  B la u sä u re m e n g e n  e in g e a tm e t, 
so n im m t d ie  V e r g iftu n g  e rn stlich ere  F o rm e n  an. 
D ie s  w id e rsp ric h t v ie lle ic h t  e tw a s  d e r h errsch e n d e n  
A n sic h t, d a ß  k le in e  a u c h  in  v e r h ä ltn is m ä ß ig  k u r 
zen  Z e ite n  n a c h e in a n d e r e in g e a tm e te  B la u s ä u r e 
m en gen  sich  in  ih re r  p h y s io lo g is ch e n  W ir k u n g  
n ic h t  a d d ie re n . E in e  e in g eh e n d e  e x p e rim e n te lle  
P r ü fu n g  d ieser F ra g e  w ä re  d r in g en d  zu  w ü n sch e n . 
D a ß  gew isse  In s e k te n  n u r  b e i la n g e r  E in w ir k u n g s 
z e it  a b g e tö te t  w erd en , s p r ic h t v ie lle ic h t  a u c h  fü r  
d ie  M ö g lic h k e it  e in er p h y s io lo g isch e n  A d d it io n  der 
to x is c h e n  W irk u n g , w e n n g le ic h  h ie r  a u c h  a n d ere  
G rü n d e  (die F ä h ig k e it  m a n ch e r In s e k te n , den  
A te m  seh r la n g e  a n zu h a lte n )  in  B e t r a c h t  k o m m en  
k ö n n e n .

D ie  G e fä h r lic h k e it  d e r B la u sä u r e  b e d in g t, d a ß  
m it g r ö ß te r  V o r s ic h t  g e a rb e ite t  w e rd en  m u ß , u n d

d a ß  B la u sä u re d u rch g a s u n g e n  n u r  v o n  e in e m  b e 
so n d ers g e sc h u lte n  u n d  g u t d is z ip lin ie rte n  P e r 
so n al a u s g e fü h rt w e rd en  d ü rfen . D ie se s is t  zu m  
Schutz gegen das Gas m it G a sm a k e n  a u s L e d e r  
o d er g u m m ie rte m  D re ll a u s g e rü s te t, in  d en en  b e 
so n d ere  A te m e in sä tz e  d ie  R e in ig u n g  d er A te m 
lu ft  v o n  B la u sä u re  b e so rg en . A b e r  n u r eine r ic h 
t ig  v e r p a ß te  u n d  a u f  v o llk o m m e n  d ic h te n  S itz  
g e p rü fte  M ask e  v e r le ih t  d u rc h a u s  sich eren  S c h u tz  
ge g e n  d a s G as. D ie  A te m e in sä tz e , in  d e n en  d a s 
G a s  a d so rb ie r t  u n d  ge b u n d e n  w ird , v e r b ra u c h e n  
sich  a llm ä h lic h  u n d  m ü ssen  d a h e r v o n  Z e it  zu  Z e it  
(zum  m in d e ste n  v o r  je d e r  grö ß eren  D u rch g a su n g ) 
a u sg e w e c h se lt  w e rd en . E in  A te m e in sa tz  g e w ä h r t 
im m erh in  in  d en  zu r  S c h ä d lin g sb e k ä m p fu n g  g e 
b rä u ch lic h e n  G a s k o n ze n tra t io n e n  e tw a  2 S tu n d e n  
la n g  sich eren  S c h u tz , e in e  Zeit?' d ie v ö llig  h in 
re ich e n d  is t. D ie  B e n u tz u n g  v o n  S a u e r s to ffs c h u tz 
g e rä te n  b e i den  D u rch g a su n g sa rb e ite n  is t  h e u te  
v ö llig  a u fg e g e b e n , d a  d a s  G e w ic h t d er S a u e r s to ff
to rn is te r  d a s  k ö rp e r lich e  A rb e ite n  a llzu  seh r b e 
h in d e rt, u n d  d a  d ie  H a n d h a b u n g  d er G a sm a sk e n , 
d ie  n u n  sch on  8 J a h re  in  d e r  D u rch g a su n g sp ra x is  
e rp ro b t sind , e in e  le ic h te re  is t . Ü b e r d ie  A u s fü h 
ru n g  v o n  B la u sä u re d u rch g a s u n g e n , d ie  im  d e u t
sch en  R e ic h  n u r w e n ig e n  F ir m e n 1 e r la u b t is t, b e 
ste h e n  in  den  e in ze ln e n  L ä n d e rn  e in g eh en d e  g e 
se tz lich e  B e s tim m u n g e n  zu m  S ch u tz e  d es a u s 
fü h re n d en  P e rso n a ls  u n d  des u n b e te ilig te n  P u 
b lik u m s.

E s  is t  n ic h t a lle in  d ie  s ta rk e  to x is c h e  W irk u n g  
d es C y a n w a ss e rs to ffe s  gegen  a lle  L e b ew e sen , d ie  
d iesen  a ls  ein  h e rv o rra g e n d e s  S c h ä d lin g sb e k ä m p 
fu n g s m itte l g e e ig n e t m a c h t, so n d ern  h ierzu  t r a 
gen  seh r w e se n tlic h  e in ig e  physikalische und chemi
sche Eigenschaften d e r B la u sä u re  bei. D e r  S ie d e 
p u n k t  d e r B la u sä u r e  lie g t  bei 2 6°. D ie  D ic h te  d es 
G a ses b e tr ä g t  1 ,2 1  u n d  s te h t d em  sp e z ifisc h e n  G e 
w ic h t  d e r  L u f t  (1,29) seh r n ah e. D ie  B la u s ä u r e  is t  
a lso  n u r  e in  k le in  w e n ig  le ic h te r  a ls  L u f t ,  w ä h ren d  
d a s j a  e b e n fa lls  zu r  E n tw e s u n g  v o n  R ä u m e n  v ie l
b e n u tz te  S ch w e fe ld io x y d  (D ic h te  2,87) v ie l  sch w e 
re r  a ls  L u f t  is t, w a s  n a tü r l ic h  e in e r  g le ich m ä ß ig e n  
V e r te ilu n g  d e r sc h w eflig e n  S ä u re  im  v o rg eg eb en e n  
R a u m  e n tsc h ie d e n  A b b r u c h  tu t .  D ie  B la u sä u re  
b e s itz t  e in  M o le k u la rg e w ic h t v o n  27. D ie  ge rin g e  
G rö ß e  d es M o le k ü ls  b e d in g t, d a ß  d ie  D u r c h 
d r in g u n g s k ra ft  d e r  B la u sä u r e  g e g e n ü b er den  so n st 
in  d e r  S c h ä d lin g sb e k ä m p fu n g  ge b rä u ch lich e n  G a 
sen  e in e  g a n z  a u ß e ro rd e n tlich e  is t. D a s B la u s ä u r e 
ga s e ig n e t s ich  d a h e r h e rv o rra g e n d  zu r E n tw e s u n g  
v o n  L a g e r v o r r ä te n  u n d  zu r  B e fre iu n g  d e r W o h n - 
q u a r tie re  v o n  W a n ze n . E s  e rre ich t a u c h  seh r v e r 
s te c k t  s itze n d e s  U n g e zie fe r , z. B . d ie  irg e n d w o  in 
R itz e n  u n d  F u g e n  d e r  M eh lb e h ä lter u n d  M ü lle re i
m a sch in e n  e in g esp on n en en  L a rv e n  u n d  P u p p e n  der 
M eh lm o tte , d en  T a b a k k ä fe r  in  T a b a k b a lle n , o ft

1 D eutsche G esellschaft für Schädlingsbekäm pfung 
m. b. H ., F ran kfu rt a. M., H au p tvertreter: H eerdt - 
L ingler G. m. b. H ., Frankfu rt a. M. und Tesch & Stabe- 
now, Internationale G esellschaft für Schädlings
bekäm pfung m. b. H., H am burg.



H e c h t : Blausäuredurchgasungen zu r Schädlingsbekäm pfung. 19H eft 2. 1
13. 1. 1928]

t ie f  in  d e n  F u g e n  d es M a u e rw e rk e s  s itze n d e  W a n 
z e n la rv e n  u n d  d o r t  a b g e le g te  W a n ze n e ie r  u sw . D ie  
g ro ß e  D iffu s io n s fä h ig k e it  u n d  D u r c h d r in g u n g s
k r a ft  d e r  B la u s ä u r e  b e d in g t a b e r  n ic h t  n u r  e in e  
seh r ra sc h e , g le ic h m ä ß ig e  V e rte ilu n g  d es G a ses im  
v o rg e g e b e n e n  R a u m  u n d  ein  le ich te s  E in d rin g e n  
d es G a s e s  in  R itz e n , F u g e n , S to ffe  u n d  lose W a re n , 
so n d e rn  a u c h  eine ra sch e  A b g a b e  d es e in m a l e in 
g e d ru n g e n en  G ases b e i d e r  d e r D u r c h g a su n g  fo l
g en d en  L ü ftu n g . D ie  d u rc h g a s te n  R ä u m e  k ö n n e n  
d a h e r sch on  n a c h  v e r h ä ltn is m ä ß ig  k u rz e r  Z e it  
w ie d e r b e tr e te n  od er b e w o h n t w erd en , a llerd in g s 
im m er e rs t d a n n , w en n  d ie  P r ü fu n g  d u rc h  e in en  
v e r a n tw o rtlic h e n  D u rch g a su n g s le ite r  a u f  e tw a  
n och  v o rh a n d e n e  g e fä h rlic h e  G asm e n g en  in  d en  
b e tre ffe n d e n  R ä u m e n  v o llk o m m e n  n e g a t iv  a u s 
g e fa lle n  is t. N e b e n  d er s in n lich e n  W a h rn e h m b a r
k e it  sch on  g e r in g e r  B la u sä u re m e n g e n  le is te t  b e i 
d ieser P r ü fu n g  e in  c h e m isch er N a c h w e is  w e rtv o lle  
D ie n ste . E in  m it  e in e m  G em isch  v o n  B e n z id in  - 
u n d  K u p fe r a c e ta t  g e tr ä n k te r  F iltr ie rp a p ie rs tre ife n  
b lä u t  s ich  sc h o n  b e i  A n w e se n h e it  seh r ge rin g e r 
C y a n w a s s e r s to f  fm e n g e n .

S o  h o c h g r a d ig  p h y s io lo g is c h  a k t iv  d ie  B la u 
sä u re  is t, so ch e m isch  tr ä g e  is t  sie. D a s  G a s w ird  
z w a r  v o n  m a n ch en  S to ffe n  seh r b e tr ä c h t lic h  a d 
so rb ie r t b z w . a b so rb ie r t, d o ch  g e h t es in fo lg e  se in er 
ch e m isch en  I n d iffe r e n z  m it  den  a ls  E in r ic h tu n g s 
g e g e n stä n d e n  u n d  L a g e rw a re n  in  F ra g e  ko m m e n d e n  
M a te r ia lie n  k a u m  irg e n d w e lc h e  ch em isch en  B in 
d u n g e n  ein . D ie  B la u s ä u r e  g re ift  a lso  im  G e g e n 
sa tz  zu  d e r  F a r b e n , G e w e b e  u n d  M eta lle  b e e in 
flu sse n d e n  sc h w e flig e n  S äu re  k e in e rle i E in r ic h 
tu n g sg e g e n s tä n d e  a n . S e lb s t  L e b e n sm itte l k ö n n en  
u n b e d e n k lic h  d u r c h g a s t  w erd en , oh n e e in e  Q u a li
tä ts b e e in flu s su n g  zu  e rle id e n . A u ß e r  T ee  u n d  R o h 
k a ffee , d e re n  A ro m a  v o rü b e rg e h e n d  le id et, m ü ssen  
v o r  e in e r D u r c h g a s u n g  n u r  o ffen steh e n d e  F lü s s ig 
k e ite n  u n d  h a lb flü ss ig e  S p eisen  e n tfe rn t w erd en , 
d a  F lü s s ig k e ite n  d a s e in m a l a b so rb ie r te  G a s  n u r 
seh r la n g sa m  w ie d e r a b g e b e n .

B is  v o r  w e n ig e n  J a h re n  w a r  d ie  g e b rä u ch lic h ste  
M eth o d e  z u r  E n tw ic k lu n g  v o n  B la u sä u re  d a s  sog. 
Bottichverfahren:  I n  H o lz b o tt ic h e  g ib t  m a n  a b 
gem essen e M en g en  WTa sser u n d  v e r d ü n n te r  S c h w e 
fe lsäu re  u n d  w ir f t  d a n n  d a s  a b g e w o g e n e  C y a n 
n a triu m  h in e in . A u s  d e m  C y a n n a tr iu m  m a c h t d ie  
S ch w e fe lsä u re  den  C y a n w a s s e rs to ff  u n te r  W ä rm e 
e n tw ic k lu n g  fre i, u n d  d a s a u s  d en  B o tt ic h e n  a u f
ste igen d e  G a s  v e r te i lt  s ich  g le ic h m ä ß ig  im  R a u m . 
D ieses V e rfa h re n  h a t  g e g e n ü b e r d e r w e ite r  u n te n  
zu b esp re ch en d e n  m o d ern en  „ Z y k lo n  B “ -M eth od e 
versch ied en e  N a c h te ile . E in e  g ro ß e  A n z a h l v o n  
B o tt ic h e n  m u ß  z u m  D u r c h g a s u n g s o b je k t tr a n s 
p o r tie r t  w e rd e n ; d a s  A b m e sse n  v o n  W a sse r  u n d  
S ch w e fe lsä u re  u n d  d a s  A b w ie g e n  v o n  C y a n 
n a tr iu m  sind  u m stä n d lic h  u n d  ze itr a u b e n d ; ä u 
ß e r s t  u n a n gen eh m  is t  d ie  B e s e it ig u n g  d e r  R ü c k 
s tä n d e  au s den  B o tt ic h e n ;  d en n  d er B o tt ic h in h a lt  
b e s itz t  n a c h  d er D u r c h g a su n g  n eb en  ü b e rsch ü ssig e r 
v e r d ü n n te r  S ch w e fe lsä u re  u n d  te ilw e ise  a u s k r is ta l
lis ierte m  G la u b e rsa lz  n o ch  e tw a  1 0 %  d e r e n t

s ta n d e n e n  B la u sä u r e  g e lö st. D ie  R ü c k s tä n d e  sin d  
d a h e r  n o ch  g if t ig  u n d  geb en  b e im  H in a u s tra g e n  
in fo lg e  d e r  B e w e g u n g  w e ite re  G iftg a s e  a b ;  sie  
m ü ssen  in  t ie fe  G ru b e n  g e sc h ü tte t , v o n  S ä g e 
sp ä n en  a u fg e s a u g t  u n d  d u rc h  K a lk  u n d  E is e n 
v it r io l  in  u n sch ä d lich e  V e rb in d u n g e n  ü b e r fü h rt  
w e rd en .

E in e  w e ite re , a b e r e b e n fa lls  n ic h t  v ö llig  b e 
fr ie d ig e n d e  M e th o d e  is t  d ie  Verw endung flüssiger  
B la u sä u re , d ie  in  S ta h lfla s ch e n  tr a n s p o r t ie r t  
w ird . D ie se  M e th o d e  w a r  in  gew issen  T e ile n  
N o rd a m e r ik a s  b ish e r  b e so n d e rs  b e i B e g a s u n g e n  
v o n  O ra n g e n b ä u m e n  g e b rä u ch lic h . F ü r  d ie  B e 
k ä m p fu n g  v o n  S ch ä d lin g e n  in  gesch lo ssen en  R ä u 
m e n  is t  d ie  V e rw e n d u n g  f lü s s ig e r  B la u sä u r e  
je d o c h  se h r u m s tä n d lic h ; m a n  m u ß  in  d a s zu  
d u rc h g a s e n d e  O b je k t  b e so n d e re  sich  v e r z w e i
ge n d e  R o h r le itu n g e n  legen , d u rc h  d ie  d ie  v e r 
d a m p fe n d e  B la u s ä u r e  in  d ie  R ä u m e  e in g e p u m p t 
w ird , o d e r  m a n  m u ß  d ie  B la u sä u r e  a u s  d en  S ta h l
fla s ch e n  in  B e h ä lte r  ü b e rfü lle n , d ie  u n seren  t r a g 
b a re n  W e in b e rg sp r itz e n  äh n eln , u n d  a u s  d en en  
d ie  F lü s s ig k e it  m it  H ilfe  v o n  D r u c k lu ft  in  d e n  e in 
ze ln en  R ä u m e n  ze rs p rü h t w ird . O b w o h l d e r C y a n 
w a s s e r s to ff  b e i g e w ö h n lic h e r  T e m p e r a tu r  flü ssig  
is t , b ie te t  d e r  T ra n s p o r t  d e r  S ta h lfla s c h e n  gew isse  
G e fa h re n m o m e n te . D ie  flü ssig e  B la u sä u r e  n e ig t, 
w e n n  se h r g e rin g e  S p u re n  v o n  W a s se r  o d er a lk a 
lisch e n  B e im e n g u n g e n  in  ih r  e n th a lte n  sin d , zu r  
P o ly m e r is a t io n , d ie  zu  E x p lo sio n e n  fü h re n  k a n n . 
M an  k a n n  zw a r  h e u te  d e r P o ly m e r is a t io n  flü ss ig e r  
B la u s ä u r e  e n tg e g e n  w irk e n , in d em  m a n  sie so rg 
fä lt ig  tr o c k n e t  u n d  ih r  sch w a c h e  S äu re n  o d e r säu re- 
a b sp a lte n d e  E s te r  a ls  S ta b ilisa to re n  z u g ib t .

D a s  m o d e rn ste  V e rfa h re n  zu r B la u s ä u r e e n t
w ic k lu n g  is t  d a s  ,,Z y k lo n  B “ -V erfa hren. A u c h  
h ie r  h a n d e lt  es s ich  u m  flü ssig e  m it  S ta b ilisa to re n  
v e r s e tz te  B la u sä u r e , d ie  je d o c h  in  e in er k ö rn ig e n  
D ia to m e e n e r d e  a u f  g e sa u g t is t . D ie se s  P r o d u k t, 
d a s  so g. „ Z y k lo n  B “ , d e r  „D e u ts c h e n  G e s e lls c h a ft 
fü r  S c h ä d lin g sb e k ä m p fu n g  m  . b . H .“  k o m m t in  
D o se n  zu m  V e rsa n d , d ie  n a c h  A r t  v o n  K o n s e r v e n 
b ü c h se n  h e rm e tisc h  v ersch lo ssen  sin d . D ie  B ü c h 
sen  w e rd e n  a m  V e rw e n d u n g so rt  e in fa c h  a u fg e 
sc h la g e n , zu m  p ro v iso r isc h e n  g a sd ich te n  V e r 
sc h lu ß  m it  G u m m ik a p p e n  ü b e rzo g e n  u n d  in  den  
zu  d u rc h g a sen d e n , v o rh e r  s o rg fä lt ig  a b g e d ic h te te n  
R ä u m e n  a u fg e ste llt . D e r  D u rc h g a su n g stru p p  
b r a u c h t  d a n n  n u r n o c h  m it  a n g e le g te n  G a sm a sk e n  
den  k ö rn ig e n  I n h a lt  d e r  Z y k lo n b ü c h s e n  in  d ü n n e r 
S c h ic h t  a u s z u s c h ü tte n , d a m it d ie  d a rin  a u fg e sa u g te  
B la u s ä u r e  ra sc h  u n d  v o lls tä n d ig  v e r d a m p ft . D e r  
k ö rn ig e  R ü c k s ta n d  e n th ä lt  n a c h  b e e n d e te r  D u r c h 
g a su n g  k e in e  B la u sä u re  m eh r u n d  b r a u c h t  d a h e r 
n u r  a u f  e in en  K e h r ic h th a u fe n  ge w o rfen  zu  w e rd en . 
D ie  Z y k lo n b ü c h s e n  sin d  h e u te  in  v e rsc h ie d e n e r  
G rö ß e  im  G e b ra u c h , n ä m lich  m it  200, 500, 1000 
u n d  1200 g  C y a n g e h a lt ,  so  d a ß  s ich  e in e  g e n au e  
D o s ie ru n g  je d e rz e it  le ic h t e rm ö g lich e n  lä ß t  (je 
n a c h  d e r  in  F ra g e  ste h e n d en  S c h ä d lin g s a r t  k o m m en  
e tw a  0,2 — x,5 V o l . -%  B la u sä u r e  zu r  A n w e n d u n g ). 
S e lb st  seh r g ro ß e  O b je k te , w ie  d ie  H a p a g -D a m p fe r
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d e r B a llin k la ss e  u n d  „ C o lu m b u s “  d es B re m e r 
L lo y d , M ü h len  m it  e in em  I n h a lt  v o n  160000 cb m  
D u rch g a su n g sra u m  (L u d w ig sh a fe n e r  W a lz m ü h le , 
g rö ß te  d e u tsc h e  M ühle) lassen  sich  in  seh r k u rz e r  
Z e it  n a c h  d e m  Z y k lo n  B -V e r fa h re n  le ic h t u n d  
s ich e r  u n te r  G a s se tzen . D ie  te c h n isc h e  Ü b e r 
le g e n h e it  des Z y k lo n  B -V e r fa h re n s  g e g e n ü b e r den  
ä lte re n  B la u sä u re d u rch g a s u n g s m e th o d e n  w u rd e  e rs t 
n eu e rd in g s w ie d e r e rw ie se n ; d ie  V e re in ig te n  S ta a 
te n  sin d  d a zu  ü b e rg e g a n g e n , d ie  d o rt  se ith e r  n a c h  
e in e m  m o d ifiz ie rte n  B o tt ic h v e r fa h r e n  ( E n tw ic k 
lu n g  v o n  B la u s ä u r e  u n d  C h lo rc y a n  a u s  C y a n 
n a triu m , N a tr iu m c h lo ra t  u n d  S a lzsäu re ) a u s g e 
fü h rte n  S ch iffsd u rc h g a s u n g e n  n u n m e h r n a c h  d em  
Z y k lo n  B -V e r fa h re n  v o rzu n e h m e n .

Im  „ Z y k lo n  B “  s in d  n eb en  flü s s ig e r  B la u sä u r e  
u n d  ih re n  S ta b ilisa to re n  in  ge rin g e n  M en gen  n o ch  
so g. R eizstoffe  a u fg e s a u g t (ein ige  o rg a n isch e  E s te r  
u n d  C h lo rp ik r in ). D ie se  R e iz s to ffe  b e s itze n  e in en  
ste ch en d e n  G eru ch  u n d  v e ru rsa c h e n  zu m  T e il  e in  
s ta r k e s  T rä n e n  d e r A u g e n . D a d u r c h  v erm in d e rn  
sie  d ie  G efa h re n  d es fü r  m a n ch e  M en sch en  g e ru c h 
lic h  w e n ig  w a h rn e h m b a re n  B la u sä u re g a s e s . F ü r  b e 
so n d ere  F ä lle  is t  a u c h  b e re its  e in  a n  R e iz s to ffe n  
b eso n d ers re ich es Z y k lo n  k o n s tru ie rt  w o rd en , d a s 
sog. „ Z y k lo n  C “ , d as e tw a  10 % C h lo rp ik r in  e n th ä lt .

W ir  w o llen  u n s n u n  im  fo lg e n d e n  e in en  Ü b e r 
b lic k  ü b e r d ie  v e rsc h ie d e n e n  A n w e n d u n g s g e b ie te  
d e r B la u sä u re d u rch g a s u n g e n  v e r sc h a ffe n  u n d  w e r 
d en  d a d u rc h  a m  b e ste n  b e u rte ile n  k ö n n e n , w e lch e  

g ro ß e  v o lk s w ir ts c h a ft lic h e  u n d  h y g ie n is c h e  B e 
d e u tu n g  h e u te  m it  d ie sem  V e rfa h re n  v e rb u n d e n  is t.

In  fern en  L ä n d e rn , in  K a lifo rn ie n , S ü d a fr ik a , 
S p a n ien  u sw . w ird  d ie  B la u s ä u r e  in  g ro ß e m  M a ß 
sta b e  z u r  B e k ä m p fu n g  d e r Schäd lin ge an  O rangen
bäum en  b e n u tz t. D ie  B ä u m e  w e rd e n  m it  e in e m  
Z e lt tu c h  b e d e c k t, u n te r  d em  d ie  B la u sä u r e  e n t
w ic k e lt  w ird . S o  w e rd e n  d o rt  d ie  A p fe ls in e n 
k u ltu r e n  ra sc h  u n d  v o lls tä n d ig  v o n  v e rsc h ie d e n e n  
seh r sc h ä d lich e n  S c h ild la u s a r te n  b e fre it . E s  is t  
e in  b e so n d e re r  A p p a r a t  k o n s tru ie r t  wrord en , d e r 
e in e  g e n a u e  D o s ie ru n g  u n d  A b fü llu n g  a u c h  k le in e r  
Z y k lo n  B -M en g e n  a u s d en  Z y k lo n b ü c h s e n  fü r  

B a u m b e g a su n g e n  g e s ta t te t .
In unseren einheim ischen O bstkulturen  h a t sich 

eine B lausäurebegasung unter Zelten n ich t einbürgern 
k ön n en ; sie dürfte übrigens nur im  w interkahlen Zustand 
der B äum e gegen die an Stam m  und Zweigen über
winternden Schädlinge in F rage kom m en, da zarte, 
grüne Pflanzen teile  leich t Verbrennungen durch das 
Gas erleiden. D ie N otw en digkeit der um ständlichen 
und kostspieligen Verw endung von Zelten dürfte  aber 
das Verfahren  in unseren im  V ergleich  zu den C itrus
kulturen  n ich t so hochw ertigen einheim ischen O bst
pflanzungen von vornherein unrentabel m achen. St e l l - 
w a a g  und G eis sl e r  haben kürzlich  einen interessanten 
anderen W eg gew ählt, den unter B orkenschuppen über
winternden A pfelb lüten stecher (Anthonom us pomorum) 
m it B lausäure zu bekäm pfen. Sie bespritzen Stam m  
und Ä ste m it einer Cyannatrium lösung, und erst, 
wenn diese v ö llig  in die B orke eingedrungen ist, m it 
einer Salzsäurelösung. D urch diese w ird dann p lötzlich  
der Cyanw asserstoff freigem acht und erfüllt als Gas

die Fugen und R itzen  der B orke in hoher K o n zen tratio n . 
E s lä ß t sich auf G rund der kurzen M itteilung über die 
Versuche noch n ich t beurteilen, ob der vorgeschlagene 
W eg ein p raktisch gan gbarer werden wird. A uch  sind, 
wie die Forscher selbst m itteilen, noch zahlreiche an 
diese M ethode geknüpfte N ebenfragen zu untersuchen, 
z. B . ist die A ufn ah m efähigkeit der B orke für Lösungen 
und ihre A bh än gigkeit von klim atischen Faktoren  zu 
prüfen; die B orke m uß auf jeden F a ll fäh ig  sein, nach 
A ufnahm e der C yannatrium lösung auch  noch die 
Salzsäurelösung aufzusaugen.

Im  G e g e n sa tz  zu  d en  O ra n g e n b a u  tre ib e n d e n  
L ä n d e rn  e r s tr e c k t  s ich  b e i u n s  d e r  G e b ra u c h  d e r  
B la u sä u re  m e h r a u f  d ie  A b t ö tu n g  d e r in  g e sc h lo s
sen en  R ä u m e n  v o rk o m m e n d e n  S ch ä d lin g e , a lso  in  
e rs te r  L in ie  a u f  d ie  V e r n ic h tu n g  v o n  L e b e n s m itte l
u n d  M a te r ia ls ch ä d lin g e n  u n d  v o n  W o h n u n g s 
u n g ezie fer . E in  b e so n d e rs  d a n k b a re s  F e ld  b ie te n  
n u n  sch o n  se it  e in e r  R e ih e  v o n  Ja h ren  d ie  M ü lilen - 
d u rc h g a s u n g e n  .

In  d en  M ü h len  h a t  s ich  se it  e in ig en  J a h r z e h n 
te n  d ie  M ehlm otte, e in  k le in e r  F a lte r , e in g e b ü rg e rt, 
d essen  R ä u p c h e n  im  M eh l h a u sen . D ie se  m a ch e n  
n ic h t  a lle in  S ch a d en  d u rc h  V e rze h re n  u n d  V e r 
u n re in ig u n g  v o n  M eh l, so n d e rn  sie sp in n en  b e im  
U m h e rk rie ch e n  s tä n d ig  e in en  F a d e n , d u rc h  den  
sie  d a s  M eh l zu  m o o sa rtig e n  K lu m p e n  v erfilze n . 
D ie se  h ä ß lic h e n  B a lle n  v e r s to p fe n  d a n n  le ic h t d ie  
M a h lg ä n g e  u n d  M ü lle re im a sch in e n  u n d  ge b e n  so 
n u r a llzu  h ä u fig  zu  seh r e m p fin d lich en  B e tr ie b s 
stö ru n g e n  A n la ß . B eso n d e rs  lä s t ig  is t  es, w en n  d ie  
M o tte n g e sp in ste  v o r  d ie  so g. S p e ise w a lze n  d e r  W a l
ze n stü h le  g e ra te n  u n d  d a d u rc h  d e n  re g e lm ä ß ig e n  
Z u la u f  des M a h lg u te s  b e e in trä c h tig e n . A u c h  w ird  
h ä u fig  d ie  w e r tv o lle  S e id e n g a ze  d e r P la n s ic h te r  
u sw . v o n  u m h e rk r ie c h e n d e n  M o tte n rä u p clie n  d u r c h - 
n a g t. D a s  A n w a c h s e n  ein es M o tte n  Vorkom m ens  

zu  e in er e m p fin d lich e n  P la g e  g e sc h ie h t seh r ra sch . 
D ie  M o tte n w e ib ch e n  legen  50 b is  350 E ie r  ab , 
a u s  d en en  sch on  e tw a  n a ch  e in e r W o c h e  d ie  
R ä u p c h e n  sch lü p fen . D ie  D a u e r  d e r  E n t w ic k 
lu n g  is t  in  s ta rk e m  M aß e  v o n  d e r  T e m p e r a tu r  a b 
h ä n g ig . B e i  m ittle re r  T e m p e r a tu r  b e tr ä g t  d ie  G e 
sa m te n tw ic k lu n g  v o n  d e r E ia b la g e  b is  zu m  ge- 
sc h le c h tsre ife n  F a lt e r  e tw a  8 — 10 W o ch e n , so d a ß  
m eh rere  G e n e ra tio n e n  im  J a h re  e in a n d e r fo lgen  
k ö n n en . Im m e rh in  g e lin g t  es d u rc h  e in e  e tw a  a lle
2 J a h re  s ta t t f in d e n d e  W ie d e rh o lu n g  e in er B la u 
s ä u re d u rch g a su n g  d en  B e tr ie b  se lb st u n te r  d er 
P la g e  n ic h t  w e se n tlic h  le id e n  zu  lassen  u n d  rein e  
W a re  zu  lie fe rn ; d o ch  g ib t  es a u c h  M ü h le n w e rk e , 
d ie  a lljä h r lic h  e in e  B la u sä u re d u rc h g a s u n g  v o r 
n eh m en  lassen , u m  so e in e r b e tr ä c h tlic h e n  V e r 
m e h ru n g  d e r M o tte n  v o n  v o rn h e re in  v o rz u b e u g e n . 
D ie  G e fa h r  d e r N e u e in sch le p p u n g  v o n  M o tte n , sei 
es a ls  V o llin se k te n , P u p p e n , L a r v e n  o d e r g a n z  b e 
so n d ers a ls  E ie r , is t  s te ts  d u rc h  d e n  V e r k e h r  d er 
M ü h len  m it  M eh lh a n d lu n g en , B ä c k e r e ie n , G e 
tre id e la g e rn  u sw . g e geb en . N a m e n tlic h  b ild e n  g e 
b r a u c h te  S ä c k e  e in e  ste te  In fe k tio n s g e fa h r .

N atürlich  werden bei den M ühlendurchgasungen 
auch andere Mühlenschädlinge, die bei uns praktisch 
w eniger w ichtig  sind, m iterfaßt. So z. B . der allerdings
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schwer abtö tbare  M ehlkäfer (Tenebrio molitor), dessen 
große hartschalige, gelbe Larven  unter dem  Nam en 
M ehlwurm  ja  allgem ein bekann t sind, ferner Tribolium  
n avale, S ilvanu s surinamensis, Laem ophloeus ferru- 
gineus, alles kle in e  K äferarten, und die bei uns gegen
w ä rtig  w en ig  bedeutungsvolle K orn m otte (Tinea 
gran ella); gefährlich ist ferner die sehr kleine M ehl
m ilbe (Tyroglyph us farinae), die besonders gern feuchtes 
M ehl befällt.

Weitere Vorratsschädlinge, gegen  d ie  zu w e ilen  
B la u sä u re d u rch g a s u n g e n  a u s g e fü h rt  w erd en , sind 
d ie  S p e c k k ä fe r  (D erm estes la rd a riu s) , d ie  z. B . in  
den  D a r m b a lle n  d e r D a rm h a n d lu n g e n  e in e  seh r 

v e rd e rb lic h e  R o lle  sp ie len , T a b a k k ä fe r  (L a sio d e rm a  
serricorne) in  T a b a k b a lle n , K o r n k ä fe r  (C a la n d ra  
gran aria) in  G e tre id e v o rrä te n  u n d  d e r  M essin g
k ä fe r  (N ip tu s  h o lo leu cu s) in  W o h n h ä u se rn . A u c h  
die  Kleider- und Pelzmotten seien  h ie r  n ic h t  v e r 
gessen. G e g e n  d ie  le tz tg e n a n n te n  S ch ä d lin g e  
k o m m t h e u te  d ie  B la u sä u re d u rc h g a s u n g  in  b e 
so n d eren  E n tw e s u n g s k a m m e rn  im m er m e h r in 
G e b ra u c h . E s  b e s te h e n  b e re its  in  e in ig en  S tä d te n  
b e so n d e re  E n tm o ttu n g s a n s ta lte n , d ie  eine D u r c h 
g a s u n g s k a m m e r  b e s itze n , in  d e r v e r m o tte te  K le i

d u n g ss tü c k e , T e p p ic h e , P o lste rm ö b e l u sw . d u rch  
e in e  ,,Z y k lo n  B “ -D u rc h g a s u n g  re stlo s  v o n  M o tte n  

u n d  d e re n  B r u t  b e fre it  w erd en .
E in e  b e so n d e rs w e r tv o lle  W a ffe  is t  d ie  B la u 

sä u re  im  K a m p f  ge g e n  Batten und Mäuse. V ie le  
Kühlhäuser lassen  ih re  R ä u m e  a lljä h r lic h  m it  B la u 
sä u re  a u sg a se n , u m  so d e r  d o rt  o f t  u n g la u b lic h  
s ta r k e n  M ä u se p la g e  E in h a lt  zu  g e b ie te n . M an 
so llte  m ein en , d a ß  d ie  t ie fe n  T e m p e ra tu re n  d e r 
K ü h l-  u n d  G e fr ie rrä u m e  den  M äu sen  w e n ig  z u 
tr ä g lic h  s in d ; a b e r  d ie  T ie r e  v erste h en  v o rz ü g lic h , 
sich  w a rm e  N e s te r  zu  b a u e n , w o b e i ih n e n  d ie  
S a c k z e u g u m h ü llu n g  d e s G efrie rfle isch e s, F e llh a a re , 
G eflü g e lfe d e rn  u sw . e in  g e e ig n etes  B a u m a te r ia l 
b ie te n . Z u d e m  le b e n  sie  j a  in  e in e r U m g eb u n g , in  
d e r ih n e n  ca lo rie n re ic h e  N a h r u n g  in  F o rm  v o n  
F le isc h , S p e c k , F e tte n , fr isc h e n  u n d  g e rä u c h e rte n  
F isc h e n  u sw . im  Ü b e rf lu ß  zu r  V e r fü g u n g  ste h t. 
A u c h  sch ein e n  d ie  M äu se  a ls  A n p a s su n g  an  d ie  
U m g e b u n g  e in  b e so n d e rs  d ich tes , d u n k les  F e ll zu  

b e k o m m e n .
B la u sä u re d u rc h g a s u n g e n  zu r  V e rn ic h tu n g  v o n  

R a tte n  sp ie le n  e in e  seh r b e d e u tu n g sv o lle  R o lle  a u f 
S ee fa h rze u g e n  a lle r  A r t .  D e r  G a s k a m p f gegen  die  
Ratten auf Seeschiffen e r fo lg t  n ic h t  a lle in  w egen  
d e r w ir ts c h a ftlic h e n  S c h ä d lic h k e it  d ieser T iere  fü r  
d ie  v e rsc h ie d e n a rt ig e n  L a d u n g e n , so n d ern  g a n z  b e 
so n d ers a u c h  a u s  G rü n d e n  d es S eu ch en sch u tzes . 
D ie  R a tte n  b ild e n  a u f  d en  S c h iffe n  des in te r 
n a tio n a le n  S e e v e rk e h rs  e in e  stä n d ig e  G efa h r fü r  
d ie  E in s ch le p p u n g  d e r P e s t  a u s v e rse u c h te n  G e 
gen d en  —  a ls  P e s th e rd e  k o m m e n  h e u te  n o ch  in  
F ra g e : In d ien  u n d  S ü d c h in a  u n d  fern e r  Ä g y p te n  
u n d  S ü d a m e rik a . V o n  p e stk r a n k e n  R a t te n  w e r
d e n  d ie  P e s tk e im e  d u rc h  R a tte n flö h e  a u f  den 
M en sch en  ü b e rtra g e n . U m  den  G e fa h re n  e in er 
P e s te in s c h le p p u n g  zu  b egegn en , h a b e n  d ie  v e r 
sc h ied en e n  L ä n d e r  V o rs c h rifte n  fü r  e in e  re g e l
m ä ß ig e  E n t r a t tu n g  d e r S ch iffe , d ie  ih re  H ä fe n  a n 

la u fe n , ge g e b e n . S o  sch re ib e n  z. B . d ie  V e re in ig te n  
S ta a te n  v o r , d a ß  S ch iffe , d ie  a m e rik a n isch e  H ä fe n  
b e su ch e n , a lle  6 M o n a te  a u s g e g a s t  w e rd e n  m ü ssen . 
D a ß  d a s  B la u sä u r e g a s  h e u te  a n  e rste r S te lle  u n te r  
d e n  M a ß n a h m e n  zu r S c h iffs e n tra ttu n g  s te h t, is t  

n ic h t  n u r  se in e r sich eren  W ir k u n g  u n d  se in er U n 
s c h ä d lic h k e it  fü r  d ie  g a n ze  S c h iffse in r ic h tu n g  zu  
d a n k e n , so n d e rn  v o r  a llem  a u c h  d e r v e r h ä ltn is 
m ä ß ig  g e rin g e n  E in w irk u n g s z e it , d ie  gegen  R a t te n  
n u r  2 S tu n d e n  b e tr a g e n  m u ß , u n d  d e r ra sc h  v o r  
s ich  ge h e n d e n  L ü f tu n g  des S ch iffes  n a c h  e r fo lg te r  
D u r c h g a s u n g ; w ir d  e in e  D u rch g a su n g  a m  N a c h 
m it ta g  v o rg en o m m e n , so k a n n  a m  a n d eren  M o r
gen  sc h o n  w ie d e r  m it  d e m  L a d e n  u n d  so n stig e n  
D e c k s -  u n d  W e r fta r b e ite n  b ego n n en  w erd en . 
S c h iffe , d ie  a lle  6 M o n a te  d u rc h g a s t  w erd en , d ü r f
te n  p r a k tis c h  n ic h t  v ie l  u n te r  R a tte n  zu  le id en  
h a b e n . W ie  w ic h t ig  es a b e r  is t, sch on  e in er g e 
rin g e n  Z a h l v o n  R a t te n  sc h ä rfste n  K a m p f  a n z u 
sagen , g e h t  a u s d en  Z a h le n  fü r  d ie  u n g eh eu re  V e r 
m e h r u n g s k ra ft  d e r  R a tte n  h e r v o r :

E in e junge R a tte  ist nach 3 — 4 M onaten geschlechts
reif, die T ra gze it der R attenw eibchen b eträgt nur
3 W ochen, und ein W u rf enthält durchschnittlich 5 — 10 
J u n g e ; aber m anche W ürfe sind noch bedeutend größer, 
ja , 20 R atten  sollen in einem W u rf schon vorgekom m en 
sein. D as W eibchen hat sehr bald nach dem  W urf 
schon w ieder befruchtungsfähige E ier; durchschnittlich  
m acht ein W eibchen 6 — 8 W ürfe im  Jahr, w obei die 
H auptverm eh run gszeit der R a tte  bei uns in den M ona
ten  Jan uar bis Juni liegen dürfte. A u f G rund dieser 
A n gaben  berechnete m an, daß ein einziges R a tte n 
pärchen nach A b la u f eines Jahres eine N achkom m en
sch aft von  880 R atten  besitzt.

S e itd e m  d ie  M a ß n a h m e n  zu r S c h iffs e n tra ttu n g  
re g e lm ä ß ig  d u rc h g e fü h rt  w erd en , is t  es a u ß e ro r d e n t
lic h  se lte n  g e w o rd e n , d a ß  a u f S ch iffe n , d ie  u n sere  
H ä fe n  a n la u fe n , p e s tk r a n k e  o d er an  P e s t  v e r 
e n d e te  R a t te n  g e fu n d e n  w e rd en , w a s  v o r  d em  
K r ie g e  g a r  n ic h t  seh r se lten  w a r  u n d  s te ts  stre n g e  
Q u a r a n tä n e -  u n d  U n te rsu c h u n g sm a ß n a h m e n  fü r  
B e s a tz u n g , P a ss a g ie re  u n d  L a d u n g  e rfo rd e rte . 
N a tü r lic h  w e rd e n  b e i den  S ch iffsd u rc h g a s u n g e n  
a u c h  d ie  a u f  d en  S ch iffe n  fa s t  s te ts  in  M assen  v o r 
h a n d e n e n  K a k e r la k e n  (K ü ch e n sch a b e n ) u n d  z u 
w e ile n  W a n z e n  m itb e k ä m p ft.

M it  d e r Bekämpfung d e r Bettwanze k o m m e n  
w ir  zu  e in em  w e ite re n  gro ß en  u n d  w ic h tig e n  A n 
w e n d u n g sfe ld  d e r  B la u sä u r e . S ie  is t  n ic h t z u le tz t  
in fo lg e  ih re r  h o h e n  D u r c h d r in g u n g s k ra ft  d as w ir k 
sa m s te  M itte l, m it  d em  w ir  h e u te  W o h n - und 
M a s se n q u a rtie re  v o n  W a n ze n  re s tlo s  b e fre ie n  
k ö n n e n . D ie  W ir k u n g  des B la u sä u re g a s e s  g e g e n 
ü b e r  W a n z e n  u n d  ih ren  E n tw ic k lu n g s s ta d ie n  is t  
n a c h  F e t s c h e r  h in s ic h tlic h  K o n z e n tr a t io n  u n d  
E in w ir k u n g s z e it  m in d e ste n s  20 — 30 m a l w ir k sa m e r  
a ls  d ie  d e r n u r se lten  v ö llig  b e frie d ig e n d e n  sc h w e f
lig e n  S ä u re  (diese F e s ts te llu n g  k a n n  n a tü r l ic h  
n u r  fü r  so lch e  K o n z e n tr a tio n e n  u n d  E in w ir k u n g s 
ze ite n  d e r  sc h w e flig e n  S äu re  g e lte n , m it  den en  
m a n  ü b e rh a u p t e in e  W ir k u n g  e rre ic h t) . D ie  v e r 
s te c k te  L e b e n sw e ise  d e r B e ttw a n z e , d ie  A b la g e  
ih re r  k le in e n  p e r lm u tte rg lä n z e n d e n  E ie r  u n te r
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T a p e te n fe tz e n , in  R itz e n  d es M a u e rw e rk s , in  den  
F u g e n  d e r B e ttg e s te lle , im  In n e rn  v o n  M a tra tze n , 
u n te r  den  V e rk le b u n g e n  d e r  B ild e rra h m e n  u sw . 
m a c h t d en  K a m p f  ge g e n  e in m a l e in g esch le p p te  
u n d  d u rc h  ra sch e  V e rm e h ru n g  zu  e in er P la g e  g e 
w o rd e n e  W a n z e n  a u ß e ro rd e n tlich  sch w ierig . E r s t  
k ü rz lic h  h a b e  ich  w ie d e r ein  le h rre ich es B e is p ie l 
e r le b t. In  e inem  gro ß e n  P r o v in z k ra n k e n h a u s  h a tte  
m a n  sich  7 J a h re  la n g  tr o tz  A n w e n d u n g  v e r 
sch ied en ste r  M itte l u n d  w ie d e rh o lte r  A u sg a su n g e n  
m it  S c h w e fe ld io x y d  v e rg e b e n s  b e m ü h t, d ie  W a n 
zen  los zu  w e rd en . E in e  D u rc h g a su n g  des g e sa m ten  
H a u ses m it  „ Z y k lo n  B “  h a t  d ie  P la g e  n u n  re stlo s  
b e se itig t.

L e id e r  sin d  d e r A n w e n d u n g  d e r B la u sä u r e  zu r 
W a n z e n b e k ä m p fu n g  d u rc h  d ie  G e fä h r lic h k e it  des 
G a ses G ren zen  gezo gen . E s  is t  h e u te  in  D e u ts c h 
la n d  a u c h  g e se tz lich  v e r b o te n , e in zeln e  W o h 
n u n ge n  o d e r  e in zeln e  R ä u m e  m it  B la u s ä u r e  zu  
d u rch g a sen , w en n  n ic h t d a s g a n ze  H a u s  w ä h re n d  
d e r  D u rc h g a su n g sze it  v o n  M en sch en  g e rä u m t ist. 
D ie  G efa h re n  b e i d e r  E in z e lz im m e rd u rc h g a s u n g  
b esteh en  in  d e r M ö g lic h k e it  des D u r c h tr i t ts  d er 
B la u sä u re  d u rc h  n ic h t v ö llig  g a sd ic h te  W ä n d e  
u n d  d u rc h  ü b e rse h en e  V e rb in d u n g e n  m it  N a c h 
b a rrä u m e n . D ie se  G e fa h re n  d ü rfte n  sich  a b e r  
d u rc h  sa c h g e m ä ß es u n d  so rg fä lt ig e s  A rb e ite n  a u s 
sch ließ en  lassen . I c h  h a b e  w ie d e rh o lt  im  A u s la n d  
D u rc h g a su n g e n  v o n  E in z e lw o h n u n g e n  v o rg e n o m 
m en, oh n e d a ß  sich  sa c h lic h e  S c h w ie r ig k e ite n  e r
geb en  h a b e n , a lle rd in g s  zu r  V o r s ic h t  s te ts  d ie  u n 
m itte lb a r  a n  d ie  d u rc h g a s te n  Z im m e r a n g re n ze n 
den  R ä u m e , se ien  sie  n u n  d a n eb en , d a rü b e r  od er 
d a ru n te r  ge legen , w ä h ren d  d e r  D u rc h g a n s u n g s z e it  
n ic h t  b e w o h n e n  lassen  u n d  g e lü fte t. W ir  h a b e n  
fe rn e r  in  d em  sch on  e rw ä h n te n  Z y k lo n  ,,C “  ein  
so re iz s to ffh a ltig e s  Z y k lo n , d a ß  e in  B e tre te n  d u rch - 
g a s te r  R ä u m e  d u rc h  U n b e fu g te  so g u t  w ie  u n 
m ö g lic h  se in  d ü rfte  —  n a tü r lic h  m ü ssen  d ieselb en  
tr o tz d e m  b e w a c h t  w e rd e n  —  u n d  d a ß  e in  e v t l.  
Ü b e r t r it t  v o n  G a s  d u rc h  e tw a  ü b e rse h en e  V e r 
b in d u n g e n  d u rc h  d ie  s ta r k e  W ir k u n g  d es C h lo r
p ik r in s  a u f  N a se n -u n d  A u g e n s c h le im h ä u te  e m p fin d 

lic h  a n g e z e ig t  w ü rd e 1.
I c h  m ö ch te  m ic h  n u n  n ic h t w e ite r  a u f  te c h 

n isch e  E in z e lh e ite n  d e r B la u sä u re d u rc h g a s u n g e n  
u n d  a u f  d ie  m a n n ig fa ch e n  P ro b le m e  d e r  V o r r a ts 
sc h ä d lin g s- u n d  U n g e z ie fe rb e k ä m p fu n g  e in lassen . 
D ie  z it ie r te n  A n w e n d u n g s g e b ie te  w e rd en  d em  L e s e r  
g e z e ig t  h a b e n , d a ß  w ir  h e u te  d iese  B e k ä m p fu n g s 

1 E ine v ielleicht in der Z u kun ft zu erw artende E r
laubnis, E inzelzim m er m it „Z y k lo n  C “ durchgasen 
zu dürfen, w ird n atürlich  eine große Zunahm e der B lau 
säuredurchgasungen an und für sich bringen. Es werden 
also bedeutend m ehr A rb eitsk räfte  in den D ienst der 
B läusäuredurchgasungen gestellt werden müssen. Dies 
bedin gt allein schon eine Erhöhung der G efahren
chance, und m an wird Sorge tragen  müssen, daß alle 
D esinfektoren usw., die B lausäuredurchgasungen in 
den verschiedenen Städten  zur Säuberung der W ohnun
gen von W anzen vornehm en sollen, eine äußerst grün d
liche theoretische und p raktische Schulung erfahren. 
D ie B ekäm p fun g der in m anchen G roßstädten  sehr

w eise  tie r isch e r  S ch ä d lin g e  a u s v ie le n  W ir ts c h a f ts 
zw eigen  u n d  a ls h y g ie n is ch e  M a ß n a h m e  g a r  n ic h t 
m e h r e n tb e h ren  k ö n n e n . N ic h t  z u le tz t  is t  es d ie  
M ö g lich k e it , d ie  E n tw e s u n g s a r b e ite n  n a ch  d e r 
Z y k lo n  B -M eth o d e  se h r ra sc h  d u rc h fü h re n  zu  
kön n en , d ie  d en  B la u sä u r e d u r c h g a s u n g e n  zu  ih re r 
w e itv e r z w e ig te n  A n w e n d u n g  v e r h o lfe n  h a t. Z w e i 
B e isp ie le  m ögen  d ie  ra sch e  D u r c h fü h r b a r k e it  d er 
A rb e ite n  d a r  legen . I c h  h a tt e  k ü r z lic h  d e n  A u f 
tr a g , d ie  m e iste n  grö ß eren  M ü h le n b e tr ie b e  e in er 
n o rd d e u tsc h e n  P r o v in z  ge g e n  d ie  M e h lm o tte  zu  
d u rch g a sen . I c h  b r a u c h te  zu  d ie ser A r b e it ,  d e r 
D u r c h g a su n g  v o n  1 2M ü hlen  in n e rh a lb  v o n  4 W o c h e n , 
n u r 2 D u rc h g a su n g ste c h n ik e r , w o b e i d ie  R e ise n  
v o n  O r t zu  O r t u n sere  m e is te  Z e it  in  A n sp ru c h  
n ah m e n . Im  H a m b u rg e r  H a fe n  k o n n te  ic h  k ü r z 
lich  in n e rh a lb  v o n  14 T a g e n  m it  in sg e sa m t n u r  
8 M an n  25 S ch iffsd u rc h g a s u n g e n  a u sfü h re n , w o 
b ei s te ts  e in  T e il d es P e rso n a ls  n u r a ls S ic h e r h e its 
w a ch e  a u f  den  d u rc h g a s te n  u n d  u n te r  L ü ftu n g  
ste h e n d en  D a m p fe rn  g e b r a u c h t w u rd e .

Zum  Schluß sei noch eine neue besondere A rt  der 
B lausäureentw icklung erw ähnt, die für spezielle A u f
gaben in F rage kom m t. E s ist dies die A bgab e von 
Blausäure durch Calcium cyanid, das sich schon unter 
dem  E in fluß  der F eu ch tigk eit und der Kohlensäure der 
L u ft zersetzt. E s findet in Form  eines feinen Pulvers 
Verw endung, das etw a zu 40% C alcium cyanid  enthält, 
und das die Am erikaner, die es zuerst gebrauchten, 
als „C alciu m cyan id d u st“  bezeichnen. E in  w eiterer aus 
A m erika stam m ender, sehr u nglücklich  gew ählter 
N am e für das P rod u kt ist „C y a n o ga s“ . E s findet v o r
wiegend zur B egasun g von Gewächshäusern V erw en 
dung. D as P u lver w ird einfach aus einer Streubüchse 
auf die G änge der G ew ächshäuser ausgestreut. D urch 
die langsam e A b g ab e  von  B lausäure u nter gleich
zeitigem  langsam en A b zu g des Gases durch die vorher 
n icht abgedichteten  kleinen U ndichtigkeiten  des G e
w ächshauses entsteht bei richtiger D osierung eine v e r
hältn ism äßig nur schwache G askonzentration, die fü r 
die Pflanzen noch ungefährlich ist, aber zur A b tötu n g 
der an ihnen schm arotzenden Pflanzen läuse genügt.

In d en  Vereinigten Staaten  w urde C alcium cyaniddust 
schon gegen die verschiedensten Schädlinge versucht. 
Bem erkensw ert erscheint zunächst die von  am erikani
schen Firm en propagierte Verw endung zur B ekäm pfung 
des K orn käfers (Calandra granaria und ähnliche Arten). 
Man lä ß t beim  Füllen der G etreidesilos durch eine be
sondere A p p aratu r dem  einlaufenden W eizenstrom  
einen konstanten Strom  des C alcium cyanidpulvers zu 
fließen. Im  Silo herrscht dann eine nur durch die 
A dsorption des Gases an die W eizenkörner allm ählich 
geringer werdende Blausäurekonzentration, durch deren 
zeitlich  lange E inw irkung auch die sonst nur sehr schwer 
abtötbaren  K orn käfer zugrunde gehen sollen. Leider 
ist m ir jedoch n ich t bekannt, ob dieses angeblich  in 
G roßversuchen in A m erika erprobte V erfahren  einen

starken W anzenplage ist som it heute w eniger ein b io
logisches oder technisches Problem  als die F rage  der 
H eranziehung und H eranbildung von genügend sach
verständigen und gewissenhaften A rb eitskräften . Die 
B ereitstellung geeigneter Ü bernachtungsgelegenheiten 
(transportable B aracken oder ähnliches) fü r die ärmere 
B evölkerung, deren W ohnung gerade desinfiziert w er
den soll, ist ebenfalls eine m it diesem  hygienischen 
Problem  verknü pfte  A ufgabe.



genügenden biologischen E rfo lg  aufzuweisen h a t und 
dort w irk lich  E in gan g in die breite P raxis findet.

D ie ebenfalls vorgeschlagene B ekäm pfung von B o 
denschädlingen, w ie Engerlingen und D rahtw ürm ern, 
durch E in brin gen  von  Calcium cyanid in den Boden ist, 
wie m ir eigene V ersuche zeigten, infolge der erforder
lichen großen Mengen des M ittels vollkom m en u n 
ren tabel. D ie A m erikaner em pfehlen daher heute das 
A ussäen von Fangpflanzen-R eihen, die die D ra h t
w ü rm er anlocken sollen und denen entlang dann das 
C alcium cyanid  eingedrillt wird, um  die dort an
gesam m elten Schädlinge zu töten. Unsere L a n d w irt
schaft zeigt allen sog. Fangpflanzen  verfahren gegenüber 
jedoch m eist w en ig Sym pathie, da ihre E in fügun g in 
den G ang der norm alen Feldbestellungsarbeiten, die 
sich aus klim atischen Gründen bei uns zeitlich stark  
zusam m endrängen, schw ierig ist.
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Michelsons Messung der Lichtgeschwindigkeit1.
V on P. J o r d a n , G öttingen.

D ie P h y sik  kenn t heute sechs elem entare p hysi
kalische K onstanten . D rei von  ihnen sind die G rund
konstanten  der E lektron entheorie: die M assen der 
positiven  und der n egativen  Elektronen und die absolut 
genom m en übereinstim m ende Ladung beider E lek tro 
nenarten. E in e der sechs Elem entar konstanten steht 
im  M ittelp u nkte der neuesten E n tw icklu n g der P h y s ik : 
m it der E n td eck u n g  des PLANCKschen W irkun gs
quantum s erfolgte  die B egründung der Quantentheorie. 
Nur zw ei der E lem en tarkonstanten  gehören ins G ebiet 
der m akroskopischen P h y sik : die Lichtgeschw indigkeit 
und die G ravitationskon stan te. Ihre ersten Messungen 
gehören zu den Leistungen vergangener Jahrhunderte. 
Die Lich tgeschw ind igkeit erwies zuerst in der M a x w e l l-  
schen Theorie der E lek triz itä t ihre w eit über das G ebiet 
der O p tik  hinausreichende B edeutung. D aß  sie, ebenso 
wie in der O p tik  und E lek triz itä t, auch in den G esetzen 
der M echanik h ervo rtritt, ist durch die spezielle R e la 
tiv itätstheorie  gezeigt worden, als derenGrundkonstante 
die L ich tgeschw ind igkeit bezeichnet werden kann. 
In ähnlichem  Sinne darf m an die G ravitationskon stan te 
die G rundkonstante der allgem einen R e la tiv itä ts
theorie nennen; sie beherrscht q u an tita tiv  die m erk
w ürdigen physikalischen Zusam m enhänge von R aum  
und Zeit, in denen E in s t e in  den U rsprung des N e w to n - 
schen G ravitationsgesetzes erkannt hat. Ü brigens haben 
ja  die EiNSTEiNschen Forschungen die E xisten z noch 
einer weiteren physikalischen W eltkon stan ten  w ah r
scheinlich gem acht, näm lich einer Gesam tm asse des 
W eltalls. D och haben w ir für sie bis je tz t  nur ungewisse 
Schätzungen.

Aus Dim ensionsgründen m uß man verm uten, daß 
unter den sechs Elem entarkonstanten  nur drei von 
einander unabhängig sind, so daß die übrigen drei aus 
ihnen durch Rechnung abgeleitet werden können. D ie

1 A . A . M ich elso n , A strophys. Journ. 65, 1. 1927; 
vgl. auch  ebenda 60, 256. 1924.

Fortsch ritte, die in letzter Zeit in der Erkenntnis der 
Q uantengesetze der M aterie erzielt worden sind, be
rechtigen  v ielleicht zu der H offnung, daß m an in abseh
barer Zeit einm al wissen wird, wie m an z. B . das 
M assenverhältnis der beiden Elektronenarten  rein 
th eoretisch  aus den anderen Elem entarkonstanten  ab 
leiten, oder e tw a die SoMMERFELDsche F e in stru k tu r

( 2 JZ \
------- ) num erisch berechnen kann. Vor-
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lä u fig  jedoch sind noch keine U nterlagen für solche 
Theorien gegeben; vielm ehr verlan gt jede der sechs 
K o n stan ten  eine besondere Messung.

I m Herbste 1926 hat A. A. M ich e lso n  eine 1921 
begonnene Messung der Lichtgeschwindigkeit abge
schlossen, die nicht nur durch den „amerikanischen" 
Maßstab der dabei aufgewandten Hilfsmittel, sondern 
auch durch die Genauigkeit des gefundenen Wertes 
besondere Aufmerksamkeit verdient: M ich e lso n  gibt 
in seiner im Januar vorigen Jahres veröffentlichten M it
teilung1 für die Vakuum-Lichtgeschwindigkeit eine 
sechsstellige Zahl m it einer Ungenauigkeit von i  4 
in der letzten Stelle; ältere Messungen (Cornu, P e r r o -  
tin , Newcomb, M ichelson) haben nur höchstens fünf 
Dezimalstellen zu erfassen versucht, wobei schon in der 
vierten Stelle Abweichungen voneinander auf traten. 
Für die Beurteilung der von M ich e lso n  erreichten 
Genauigkeit mag daran erinnert werden, daß die 
Definition des Normalmeters durch die von B e n o !t,  
F a b r y  und P £ ro t ausgeführte Wellenlängenmessung 
der roten Cadmiumlinie eine Schärfe von 1 zu 10000000 
besitzt; die MiCHELSONsche Messung der Lichtgeschwin
digkeit bleibt also nur zwei bis drei Dezimalen von 
dieser Genauigkeitsgrenze entfernt. Ich folge gern einer 
Einladung des Herrn Herausgebers dieser Zeitschrift, 
über Anlage und Gang der Messung im folgenden kurz 
zu berichten.

1 A strophys. Journ. 65, 1. 1927.
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Mich elson  arbeitete m it einem Lich tstrahl, der 
zweim al den W eg zwischen dem  M ount W ilson und 
M ount San A ntonio zurücklegte, insgesam t eine Strecke 
von annähernd 71 K ilom etern, in einer Z eit von 
0,00023 sec. D ie klare L u ft zwischen diesen Bergen 
erm öglichte es — besonders bei günstig gew ählten 
Jahres- und Tageszeiten — über eine Strecke von 
solcher Länge noch hinreichend scharfe und intensive 
Lichtsignale  zu geben. L ich tverlu ste  in der A p p aratur 
w urden nach M öglichkeit verm ieden durch eine A n 
ordnung, in der nahezu senkrechte Inzidenz des Lich tes 
an fast allen benutzten  Spiegeln erreicht ist. Fernerhin 
werden bei dieser M ethode W inkelm essungen gänzlich 
verm ieden; die eigentliche M essung b ietet nur zw ei A u f
gaben d ar: eine B estim m ung der D rehgeschw indigkeit 
eines Spiegels und eine B estim m ung der Länge des 
L ichtw eges.

D ie endgültige Versuchsanordnung ist aus der A b 
bildung zu ersehen; dieses Schem a der A p p aratu r ist 
so übersichtlich, daß wir uns bei seiner E rläuterun g sehr 
kurz fassen können.

0
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Sehr um fangreiche H ilfsm ittel w aren nötig für den 
zw eiten T eil der Messung, die B estim m ung des A b 
standes der beiden A p p arate bzw . zweier F ixp u n k te  
auf dem  M ount W ilson und M ount San A ntonio. Ü ber 
diese Messung, die auf M ic h e ls o n s  W unsch vom  
U. S. Coast und G eodetic S u rv e y  ausgeführt w urde, 
berichtet M ajor W . B o w ie  in einem  Anhang zu der 
MiCHELSONsrfien A rbeit. E s w ird  erw ähnt, daß der 
D irektor des U. S. Coast und G eodetic S urvey, Colonel 
E . L e s t e r  Jo n es, z u  besonderer A nteilnahm e an dem 
MiCHELSONschen Versuch v eran laß t worden sei durch 
die H offnung, eine genaue K en n tn is der Lich tgeschw in 
digkeit später um gekehrt zu geodätischen Zw ecken — 
Messung von Basislinien in Gebirgen oder zwischen 
Inselgruppen — verw erten  zu können.

Die Fehlergrenze gewöhnlicher geodätischer M es
sungen wird auf 1 zu 100000 geschätzt; da in diesem  
Falle eine größere G en auigkeit erwünscht w ar, w urde 
beschlossen, die A bstandsbestim m ung von allen v o r
liegenden geodätischen D aten  unabhängig du rch
zuführen: E s sollte eine Basislin ie im Tale San G abriel

,

■ÜA
a

)
Mt. SanAnfonio \!

Mt. Wilson

S
r tr l

F ig. x. Schem a der MiCHELSONschen A nordnung. Fig. 2. A ch tk an tiger Spiegel.

D as L ich t fä llt durch den S ch litz S  bei a auf einen 
ach tk an tigen 1 rotierenden Spiegel, wird über b und c 
gegen den H ohlspiegel D  und von d ort zum  M ou n t 
San A ntonio reflektiert. N ach R eflektionen bei E  und / 
lä u ft es rückw ärts zum  M ount W ilson, kom m t über c 
und b1 bei a' noch einm al auf den Spiegel und gelan gt 
endlich bei 0  zur B eobach tu ng. B  und B t sind F ix 
pu nkte für die M essung des A bstandes der A p p arate  
auf den beiden Bergen. D er rotierende Spiegel w ar bei 
einigen Versuchen aus Glas, bei anderen aus N ick e l
stahl, er w urde durch einen L u ftstrom  in B ew egung 
g e se tz t.

Die achtkan tigen  Spiegel (vgl. F ig. 2, 3) drehten 
sich in der Sekunde 528 m al und vollfüh rten  so
m it nahezu gerade den achten  T eil einer U m 
drehung, w ährend das L ich t seinen W eg durchlief; 
die anderen Spiegel drehten sich entsprechend 
langsam er. D ie D rehgeschw indigkeit w urde gemessen 
durch V ergleich  m it einer elektrisch angetriebenen 
Stim m gabel, die ihrerseits m it einem geeichten freien 
Pendel kontrolliert w urde. D urch einen sehr engen 
S p alt fiel ein L ich tstrahl auf einen an dem  Pendel be
festigten  Spiegel. M it dem  von  dort reflektierten  L ich te  
w urde der S p alt durch eine gu t achrom atische Linse 
auf eine K a n te  der Stim m gabel abgebildet; au f diese 
W eise konnte kontrolliert werden, daß die Stim m gabel 
nahezu genau eine ganze Zahl von  Schw ingungen w äh 
rend einer Pendelschw ingung m achte, und die A b 
w eichung von der G an zzahligkeit konnte bestim m t 
werden. Die D rehgeschw indigkeit des Spiegels wurde 
unter stroboskopischer K o n tro lle  so einreguliert, daß 
seine D rehfrequenz gleich der Schw ingungsfrequenz 
der G abel war.

1 E s wurden auch 12- bzw . 16 kantige Spiegel b e
n u tzt.

annähernd parallel zu der fraglichen Linie gemessen 
und von  da aus diese durch Triangulation bestim m t 
werden. N ach  diesem Plane ist die M essung vom  
U. S. C oast and G eodetic S u rvey  m it einem großen 
Stabe von M itarbeitern durchgeführt worden.

E s zeigte sich, daß wegen der U ngunst des G eländes 
und sonstiger H indernisse die Basislinie selbst n ich t 
geradlinig gemessen werden konnte; es w urde s ta t t  
dessen eine gebrochene Basislinie m it passenden E c k 
punkten  gew ählt. Zudem  wurde die Basis in drei T eile  
eingeteilt derart, daß mehrere unabhängige M essungen 
des A bstandes zwischen den zw ei B ergen ausgefü hrt 
w erden konnten. D ie Basis w urde in 46 A bteilu n gen  
gemessen, w obei um fangsreiche technische H ilfsm itte l 
und zahllose besondere V orsichtsm aßregeln angew andt 
w urden, um  alle Fehlerquellen nach M öglich keit ein
zuengen. E rw äh n t sei hier nur noch, daß an allen 
Stellen, an denen W inkel zu messen waren, eine B e
stim m ung der A bw eichung des L o tes von der Senk
rechten ausgeführt w urde (mit A usnahm e von  zwe
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Stationen, w o diese A bw eichu n g schon bestim m t war). 
Diese Lotabw eichu ngen , die bei der N achbarsch aft 
der großen B erge  re la tiv  erheblich waren, bew irken 
eine N eigun g der H orizontalp latte  des Theodoliten, 
die zu einer A bw eichu n g der gemessenen W inkel von 
den w ahren  sphärischen W inkeln führen. D ie in R ü ck 
sich t au f die Lotabw eichung angebrachten W inkel
korrektionen erreichten B eträge bis nahezu i " , 5 - N ach 
B o w ie s Angaben beträgt der berechnete w ahrschein
liche Fehler bei der Messung der B asislänge e tw a 1 cm  
auf 20 km, der w irkliche Fehler sicherlich weniger als 
x cm  auf 3 km. D ie A n sicht der beteiligten  M itarbeiter 
geht dahin, daß der w irkliche Fehler 1 cm auf 5 — 10 km  
betragen w ird.

Für die Länge der L u ftlin ie  zwischen den F ix p u n k 
ten auf M ount W ilson  und M ount San A ntonio ergaben 
sich 35385,53 m ; a u f Seehöhe um gerechnet ein A b 
stand von 35373,21 m. In der T a t ist w ohl diese Linie 
,,m it größerer G en au igkeit bestim m t, als die irgend einer 
anderen Linie in  diesem  oder einem anderen L an d e“ .

D ie E rgebnisse der MiCHELSONschen Messungen 
sind (auf V a k u u m  reduziert) in der folgenden Tabelle 
zusam m engestellt. In  der linken Spalte ist das M aterial 
und die K a n ten za h l des ben utzten  Spiegels angegeben. 
U nter N  fin d et m an die U m drehungszahl des Spiegels 
während einer Pendelschw ingung bzw. die m it dieser

U m drehungszahl nahezu übereinstim m ende ganze 
Z ahl; n  ist die Periode der K oinzidenzen zwischen 
Pendel- und Stim m gabelschw ingung während des V e r
suches. E n d lich  is t V  die gefundene G eschw indigkeit.

Spiegel Jahr N n V Ge
wicht

G las 8 . . 
G las 8 . . 
Glas 8 . . 
S tah l 8 . 
G las 12 . 
S tah l 12 . 
G las 16  . 
G las 16 .

' >1925

>1926

528
528
528
528

352
352
264
264

150
200
2 l 6

195
270
2 l 8
270

234

299.802 
299,756 
299.813

299.795
299.796
299 .796
299.803 

2 99 ,789

I
I

3
5
3
5
5
5

|  299,797

299.795
2 99 .796
2 99 .796

1 299,796

M ittelw ert —  ! - 299,796 d t  4 — —

D ie le tzte  Spalte zeigt die M ittelw erte der E rgeb 
nisse jew eils verschiedener Versuche m it dem  gleichen 
Spiegel; der so gewonnenen Zahlen zeigen eine noch 
w esentlich  bessere Ü bereinstim m ung als die u nter 
V  angeführten.

M ich elso n  h a t die A bsich t m itgeteilt, die V e r
suche m it noch verbesserten H ilfsm itteln  und über eine 
noch größere E n tfern un g hin fortzuführen.

Zuschriften.
D er H erausgeber b itte t, die Zuschriften  au f einen U m fan g von  höchstens einer D ru cksp alte  zu beschränken, bei 
längeren M itteilungen m uß der Verfasser m it A blehnun g oder m it V eröffentlichun g nach längerer Zeit rechnen. 

F ü r die Zuschriften hält sich der H erausgeber n ich t f ’ ir  verantw ortlich.

D as M ichelson-Experim ent, 

ausgeführt auf dem R igi, 1800 m ü. M.

In F ortsetzu n g unserer „Ä th erw in d “ -V ersuche1 
haben w ir zum  A bsch luß  nun das MiCHELsoN-Experi- 
m ent auch auf Bergeshöhe ausgeführt. B en u tzt w urde 
die schon früher beschriebene transportable V ersuchs
anordnung m it photographischer Registrierung.

D ie Versuche w urden a u f R ig i-K u lm  (1800 m ü. M ., 
8° 30' östl. G r., 4 7 0 o ' nördl. Br.) vorgenom m en. W ir 
haben diesen P la tz  aus folgenden Gründen gew ählt: 
D er R ig i ist ein verhältn ism äßig isoliert stehender 
B erg. (20 km  im  U m kreis g ib t es keine höheren Gipfel.) 
E r steh t vor allem  nach N orden völlig  frei. Die D ach 
kam m er des höchstgelegenen H otels, wo w ir unsere 
Versuche ausführen konnten, liegt mehrere M eter über 
dem B erggipfel, is t also völlig  ohne H indernis dem  von  
Norden kom m enden „Ä th e rw in d “  ausgesetzt. D ie 
Rigibahnen erm öglichten einen leichten  T ransport 
der 550 kg wiegenden A p p arate  und konnten zugleich 
den zur L adun g der A kkum ulatoren  nötigen Strom  
liefern.

Die Messungen w urden am  16. und 17. Septem ber 
1927 ausgeführt, und zw ar die eine H auptserie, über die 
im  folgenden berich tet w ird, m orgens zwischen 6 Uhr und 
6 Uhr 30 (M. E . Z.). Zu jenem  Z eitp u n kt hatte  der h y p o 
thetische MiLLERsche Ä therw ind für den R igi seine 
m axim ale H orizontalkom ponente von 9,5 km/sk, w as 
für unser Interferom eter eine Streifenverschiebung von 
6,4/iooo Streifendistanzen h ätte  ergeben sollen.

W ir haben die F ilm registrierungen von 12 Gruppen 
zu je  10 U m drehungen analysiert; jede von ihnen 
ergab einen Ätherw ind, der bedeutend kleiner war, 
als derjenige von M il l e r ; außerdem  sind ihre Phasen 
völlig  w illkürlich über die W indrose verte ilt. Im  
vektoriellen  M ittel fanden w ir eine Streifenverschiebung,

1 N aturw issenschaften  14, 935. 1926; 15, 140. 1927.

die nur den 40 . T e il des oben angegebenen W ertes, 
näm lich °’16/1000 betrug, einem Ä therw ind von 1,5 km /sk 
entsprechend. Dieser E ffe k t liegt innerhalb des w ahr
scheinlichen Fehlers unserer Messungen, den w ir zu 
2,5 km /sk angeben können. In der nachstehenden F igu r 
stellen w ir die beobachteten  Punkte, verglichen m it der 
MiLLERschen Ä th erw in dku rve vom  M ount W ilson, dar.

V ergleich  der beobachteten  Streifenverschiebungen auf 
dem  R ig i (Punkte) m it dem  MiLLERschen „Ä th e rw in d “ 

(K urve).

A us dieser F igu r ist ohne w eiteres ersichtlich, daß 
auch auf dem  R ig i in 1800 m H öhe (der M ount W ilson 
liegt 1750 111 ü. M.) keine Spur von einem Ä therw ind 
vorhanden ist.

E ine ausführliche D arstellung dieser und der früh e
ren Versuche bezüglich M eßtechnik und R esu ltate  
w ird in einem  der nächsten H efte des „J ou rn al de 
P h ysiq ue e t le R adiu m “  erscheinen.

Brüssel, den 20. N ovem ber 1927.
A . P ic c a r d , E . St a h e l .
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Über Schw ankungen  

der kurzwelligen Sonnenstrahlung.

(Vorläufige M itteilung.)

Nach den Untersuchungen von A bb o t, die an 
mehreren klimatisch begünstigten Höhenpunkten Ame
rikas vorgenommen wurden, ergaben sich durch Ver
gleich der gewonnenen W erte der Solarkonstante Ver
änderungen, die eine Schwankung der extraterrestri
schen Gesamtstrahlung der Sonne sowohl lang- wie 
kurzperiodischer Natur andeuten. Über diese Schwan
kungen, die etwa 2%  des Mittelwertes betragen, und 
die verschiedenen Bedenken gegen deren Realität ist 
an anderer Stelle1 berichtet worden. Durch Unter
suchungen von P e t t i t 2 scheint nun das Problem  
insofern eine neue E ntw icklung  genommen zu haben, 
als am Mount Wilson Schwankungen der extraterre
strischen Sonnenstrahlung im Ultravioletten gemessen 
wurden, deren Amplitude 83% betrug. Diese Ergeb
nisse erscheinen vielfach bereits in der Literatur als 
feststehend3. Demnach würden geringfügige Schwan
kungen der Gesamtstrahlung im kurzwelligen Gebiete 
außerordentlichen Umfang annehmen. Die Ergebnisse 
von P e t t i t  sind vor allem deshalb vollkommen un
erwartet, weil Beobachtungen der kurzwelligen Strah
lung, wie sie im Wege über Saturn, Jupiter und Ju
pitermonde von G u th n ick  und P r a g e r , G u th n ick  
und S teb b in s4 vorgenommen wurden, keine Schw an
kung  über 1 % ergaben. Diese Messungen verdienen 
aber besondere Beachtung, da sie als Anschlußmessun
gen der Planeten und Monde an benachbarte Fixsterne 
störenden Einflüssen der Erdatmosphäre nicht aus
gesetzt sind.

P e t t i t s  Messungen m it Therm osäule bestehen in 
einem Inten sitätsvergleich  der durch einen Silberfilm  
beobachteten Strahlung bei 3100 Ä  zu der durch einen 
G oldfilm  erhaltenen bei 5000 Ä . E s h a t sich später ge
zeigt, daß das bei der Strahlungsm essung im  G ebiete von 
5000 Ä  m it zur A nw endung gelangende grüne Zelluloid
filter m it der Zeit d ichter geworden ist. E s wurde darauf
hin später überhaupt n icht m ehr verw endet. D ie V e r
besserung der bisherigen W erte5 ergab eine H erabsetzung 
der größten  Schw ankung von  83 % a u f  57 % , so k räftig  
h a t sich dieser technische Fehler bem erkbar gem acht. 
In der letzten  diesbezüglichen V eröffentlich un g6 sind 
M onatsm ittel der extraterrestrischen U V .-S trah lun g bis 
einschließlich M ärz 1927 gegeben. In einem D iagram m  
ist dargestellt, w ie diese W erte  der U V .-S trah lun g 
einen ähnlichen G ang m it der Sonnenfleckenhäufig
keit, der Solarkonstante, und einen entgegengesetzten 
m it den W erten des O zongehaltes nach den Messungen 
von Dobson aufweisen. D urch ein E xp erim en t zeigt

1 S e e lig e r  Festschrift, Problem e der A stronom ie, 
S. 452ff. und W . E . Bern heim er, S trahlun g und T em 
peratur der Sonne. —  H andbuch d. A strop hysik , 4.

2 E. P e t t it , Publ. of th e Soc. of th e Pac. 38, 21.
1926. — 35. M eeting of the A m . A str. Soc.; Pop. A str. 
34, 241. 1926.

3 z. B . C. G. A b o tt, G erlands B eiträge  zur G eo
p hysik  X V I , 344, —  1927.

4 V eröff. S ternw arte Babelsberg, I, 1, II, 3, N a tu r
w issenschaften 1918; Proc. of the nat. acad. of sciences 
(U .S.A .) |W ashington 6, 136. 1920; L ick . Obs. B ull.

Nr- 385 —  1927-
5 E . P e t t i t ,  36. M eeting of the A m . A str. Soc. 

Pop. A str. 34, 631. 1926.
6 E . P e t t it , Proc. of the nat. acad. of sciences

(U.S.A.) W ashington 13, 380. 1927.

P e t t it , daß eine kräftige künstliche Steigerung des 
O zongehaltes im  beobachteten  Strahlengange die er
haltenen W erte der U V .-S trah lun g nicht w esentlich 
beeinflußt, dem nach die U V.-Schw ankungen ta tsäch 
lich in der Sonne ihren U rsprung haben m üßten. Zur 
K läru n g des offenkundigen W iderspruches dieser E r
gebnisse m it jenen aus den obenerw ähnten Plan eten 
beobachtungen habe ich das M aterial näher u nter
sucht. E in  ausführlicher B erich t w ird darüber in den 
A str. N achrichten erscheinen.

S ch altet man die B eobachtungen von  Juni bis 
Septem ber 1924 aus, an denen insgesam t nur an 36 T a 
gen m it der ersten behelfsm äßigen A p p aratur gem essen 
w urde und b etrach tet die im  A pril 1925 einsetzende 
und vorläufig  bis M ärz 1927 lückenlos fortgesetzte  
endgültige Reihe, so sieht m an, daß in diesem  Z e it
räum e die größte erreichte Schw ankung von  57 % 
w eiter auf 26% herabgesetzt ist.

Sommerhalbjahr W interhalbjahr

1
1
1

11
1 !

^ 1,30 
%
\  1,20'

V °

^ 1,00 
0,90

Sommerhalbjahr ] W interhalbjahr
Febr März Apr. Mai Juni Ju li Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jan. Febr Marz Apr

Som m erhalbjahr j W interhalbjahr
Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. No v. Dez. Jan. Febr Mörz Her

Oben: Dezember 1921 bis J u l i  1923 Arosa. U F -S trah - 
lung bei 3200 Ä, gem essen durch Luftm asse 2,9. 

M itte : A p ril 1925 bis M ärz 1927 M t. W ilson und  Tucson.
U F -S trah lun g bei 3200 Ä , extraterrestrisch  
(Luftm asse o), bestim m t aus dem Inten sitäts-

3200 .
V erh ältn is------ A.

5° ° °
U n te n : XJpsala. Jährlicher G ang der T rü b u n g der 

Atm osphäre.

D ie M essungsergebnisse von P e t t i t  haben die 
E igen tüm lichkeit, daß sie dieselben Schw ankungen 
ergeben, gleichgiltig, ob eine E xtrap o lation  bis zum  
Z enit (Luftm asse 1), oder bis außerhalb der A tm osphäre 
(Luftm asse o) vorgenom m en w ird. D iese F estste llu n g 
erw eckt Bedenken in der R ichtung, daß die beo bach te
ten  En dw erte von  den Einflüssen der A tm osphäre 
n ich t restlos befreit sind. U m  dies zu  untersuchen, 
wurden die W erte der beiden Jahre nach M ona
ten  fortlaufend gem ittelt und der Jahresverlauf in 
nebenstehender A bbildu ng gezeichnet. D ie größte 
Schw ankung geht dann von 26%  a u f  17 % zurück. 
Zum  Vergleich habe ich  aus B eobachtungen, die
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G ö tz 1 lichtelektrisch  in dem selben Spektralbereich ge
wonnen h at, den J ahresverlauf in die gleiche A bbildu ng 
m it aufgenom m en. D ie  beiden K u rven  sprechen für sich. 
An beiden O rten derselbe Jahresgang, trotzdem  das 
M aterial in beiden F ällen  aus ganz verschiedenen J ahren 
stam m t. E in  übereinstim m ender V erlau f der Schw an
kungen, obw ohl die am erikanischen Messungen den 
extraterrestrischen  Strahlungsverlauf bei Luftm asse o 
darstellen sollen, dagegen die B eobachtungen in A rosa 
bei der großen Zenitdistanz von 70 0 (Luftm asse 2.9) 
einen solchen, der vom  E in fluß  der A tm osphäre stark  
abhängig ist. D a die beiden M essungsreihen zugleich 
auch eine Ü bereinstim m ung m it dem jährlichen G ang 
des Transm issionskoeffizienten für 3200 Ä  zeigen, so 
kann man im m er noch annehm en, daß die Gem ein
sam keit durch eine von Schw ankungen der U V .-S trah 
lung bedingte Schw an kung des O zongehaltes h ervor
gerufen werde. D ies scheint aber n icht von  B edeutung 
zu sein. G anz abgesehen davon, daß der H aup tan teil der 
Ozonabsorption bekann tlich  unter 3100Ä  zu suchen ist, 
zeigt der jährliche G ang der PETTixschen UV.-M essun- 
gen (Minimum im  Som m er, M axim um  im W inter) 
völlige Ü bereinstim m ung m it dem  jährlichen G ang des 
von L in k e 2 ein gefüh rten  Trübungsfaktors der A tm o
sphäre fü r die G esam tstrahlung. Diese Ü berein
stim m ung habe ich  in gleicher W eise m it den W erten 
von A rosa, U p sala , D avos gefunden. D er T rübungs
fak to r ist nur eine anschauliche D arstellung einer schon 
früher bekannten  Tatsache, daß die R einheit der L u ft 
im W inter wesentlich höher ist als im  Somm er. D ieser 
U nterschied tr it t  stärk er zu Tage, je  m ehr m an von 
großer Höhe gegen das M eeresniveau herabsteigt.

D er E in fluß  der besprochenen Trübungserschei
nungen tr it t  in voller Schärfe  bei den Ergebnissen 
von P e t t i t  auf. D aß in A rosa die Jahresschwankung 
m axim al 3 7 %,  am  M ount W ilson nur 17 %  beträgt 
(M ittel der beiden Jahre), ist ganz erklärlich. Die 
Messungen in A rosa, die nur m eteorologischen A bsich 
ten  gedient haben, sind, w ie erw ähnt, bei Luftm asse 2,9 
angestellt, w ährend P e t t i t  den V ersuch einer E x tr a 
polation au f W erte  außerhalb  der Atm osphäre v o r
genomm en h at. D aß  dies offen sichtlich  aber n icht 
gelungen ist, ergib t sich aus obigen D arlegungen und 
man kann zweifellos, zum indestens aus dem bis heute 
vorliegenden M aterial, die in A m erika beobachteten 
kräftigen Schwankungen  der extraterrestrischen Sonnen
strahlung im  U V . als nichts anderes, als eine W iedergabe 
des seit langem  bekannten jährlichen Ganges der T rü 
bung in  unserer A tm osphäre betrachten.

A u f diese W eise verschw in det zwanglos der sonst 
nicht zu deutende W iderspruch m it den erw ähnten 
Beobachtungsergebnissen der B abelsberger Sternw arte 
und des L ickobservatorium s.

W ien, U niversitäts-Sternw arte, den 21. N ovem ber
1927. W . E . B er n h e im e r .

Die Gestalt der Kohlensäurem olekel.

Die prinzipiell w ichtige Frage, ob im  C O a-Molekül 
die drei Atom e au f einer Geraden liegen oder ob sie die 
Ecken  eines stum pfw inkligen D reiecks bilden, das Mole
kül also ein elektrisches M om ent b esitzt, ist in vielen 
U ntersuchungen3 der letzten  Jahre erörtert worden.

Heft 2. 1
13. 1. 1928J

1 F. W . P au l  G ö tz , D as Strahlungsklim a von A rosa 
B e r lin : Springer 1926.

2 F. L in k e , B eiträge zur P h ys. d. freien Atm osph. 
10. 1922; Verhandl. d. k lim at. T agung in D avos-B asel
1926.

3 Siehe z. B . E u c k e n , Zeitschr. f. P h ys. 37, 714.

F ü r das gew in kelte  M odell sprachen vor allem  die 
M essungen über die T em peraturabh än gigkeit der 
D ielektrizitätskon stan ten  von J o n a 1, W e ig t  und von  
v . B r a u n m ü h l, die übereinstim m end ein zw ar kleines 
aber b estim m t positives M om ent von 0,3 bzw . 0,14 
X i o -18 gefunden hatten.

N u r eine genauere U ntersuchung von Za h n2 h atte  
als M itte lw ert 0,06 x  i o -18 ergeben, doch w ar auch 
der W ert o m it den Messungen verträglich.

D urch  eine verbesserte M eßanordnung is t es nun 
gelungen, die T em peratu rabh än gigkeit von s bei C02 
in einem  B ereich von o °  bis 1800 aüf 2 Prom ill 
in e — 1 festzulegen. E s ze igt sich, daß s — 1, auf 
gleiche D ich te um gerechnet, innerhalb der M eßfehler 
von der T em p eratu r u nabhängig ist, so daß sich 
für das elektrische M om ent der Kohlensäure der

_5 _1
W ert o ^  0,02 i o -18 cm 2 g T se c - 1  ergibt.

D am it ist der le tzte  direkte experim entelle B ew eis 
gegen die gestreckte G estalt der C02-M olekel hinfällig  
geworden.

N achdem  in jün gster Zeit L . W olf3 durch D iskus
sion der je tz t  vorliegenden genauen D ispersionsform el 
von C O a zeigen konnte, daß die aus der anom alen D is
persion folgenden Intensitätsverhältnisse der u ltraroten  
Eigenfrequenzen sich nur m it der von E u c k e n  im  
Sinne eines gestreckten  M odells vorgeschlagenen D eu 
tu n g  des ultraroten  Spektrum s vereinen lassen, sind 
säm tliche m aßgebenden U ntersuchungen gegen das 
gew in kelte  M odell ausgefallen, und es darf som it die 
gestreckte G esta lt des K ohlensäurem oleküls als ge
sichert angesehen werden.

K önigsberg, II. Physikalisches In stitu t, den 6. D e 
zem ber 1927. H . A . St u a r t .

Zur Lichtabsorption  

und V erfärbung der Alkalihalogenide.

Im  folgenden m öchte ich  auf einen Zusam m enhang 
hinweisen, der zwischen der L ichtabsorption  in Ionen 
im  M olekelverband einerseits und in den entsprechenden 
neutralen  A tom en im  verfärbten  Salz anderseits b e
steht, und der für die Theorie dieser Erscheinungen 
n ich t ohne B ed eu tu ng sein kann. H err L . A . M ü l l e r  
(Ann. d. P h ys. [4] 82, 39. 1927) fa ß t die E rgebnisse 
seiner M essungen der U ltraviolett-A bsorp tion  der 
A lkalihalogen ide in wässeriger Lösung und im  D am p f 
in folgende Sätze zusam m en: „D ie  A bsorption  v e r
sch iebt sich in Lösung in der R eihenfolge F  -> CI -> B r

J nach längeren W ellen. D asselbe g ilt für das selek
tiv e  A bsorptionsm axim um  beim  D am pf. D as A lk a li
a tom  h at au f die L age  der A bsorption  sowohl in Lösung 
als auch im  D am p f einen zw ar kleinen, aber sicher v o r
handenen E in fluß, in der Reihenfolge N a -> K  ->  Cs 
-> R b  erfo lg t V erschiebung nach längeren W ellen. 
D ie U m stellun g Cs — R b  ist experim entell einw andfrei 
n achgew iesen . ‘ ‘

G anz dieselbe R eihenfolge ergeben nun auch, sow eit 
sichere A n gaben  vorliegen, die im  sichtbaren G ebiet 
liegenden A bsorptionsm axim a der verfärbten  A lk a li
halogenide, w obei insbesondere auch hier die U m stellung 
von  Cs und R b  au ffä llt. Diese w ar schon aus den von

1926, sowie C l . S ch äfer  und B. P h ilipps  Zeitschr. f. 
P h ys. 36, 641. 1926.

1 Jo n a , P h ysik . Zeitschr. 20, 15. 1919; W e ig t . 
ebenda 22, 643. 1921; v . B rau n m ü h l, ebenda 28, 141,
1927.

2 Z a h n , P h ys. R ev. 27, 455. 1926.
3 E rschein t dem nächst in der Zeitschr. f. phys. Chem .
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P. L . B a y l e y  bestim m ten W ellenlängen m axim aler 
E n tfärbungsgeschw indigkeit im  L ich t zu erschließen, 
konnte aber von E . Jah o d a  im  In stitu t für R adiu m 
forschung durch A bsorptionsm essungen auch direkt 
festgeste llt werden. B em erkensw erterw eise fand der 
letztgenann te, daß auch die L a b ilitä t der V erfärbu ng 
sowohl im  L ich t w ie im  D unkeln in der R eihe N aCl 
—> K C l —>■ CsCl — RbCl  zunim m t.

Ich  hatte  versu ch t die L age  der A bsorptionsm axim a 
der verfärbten  A lkalihalogen ide durch einen E in fluß  
des G itters auf die E igenabsorption  der M etallatom e, 
die die V erfärbu n g bew irken, zu erklären, w obei ich 
auf den abweichenden G itterbau  des CsCl hinwies. 
Obige Ü bereinstim m ung deu tet aber w ohl darauf hin, 
daß m an tiefer greifen und den E in fluß  schon der 
W echselw irkung einzelner E lem entarteilchen selbst, 
e tw a im  Sinne der FAjANSschen E lektron enh üllen 
deform ation, zuschreiben m uß. B ezü glich  der L ite ra tu r
angaben sei auf meinen zusam m enfassenden B erich t 
(Zeitschr. f. P h ys. 41, 833. 1927) verwiesen.

W ien, In stitu t für R adium forschung, den 7. D ezem 
ber 1927. K a r l  P rz ib r a m .

Gam m astrahlen an Kalium salzen.

(Vorläufige M itteilung.)
B ei B estim m ungen der R eststrah lu n g m einer In 

strum ente im  B erlepschschacht zu S taß fu rt fand 
ich  eine m erkliche G am m astrahlung im  H artsalz 
(NaCl, M gS04 • H 20 , K C l). Sie ergab bei A bsch ir
m ung m it einem im provisierten Eisenpanzer von 
3,75 cm  m ittlerer D icke einen Schw ächungskoeffizienten  
von aFe =  0,19 c m - 1 , eine H albw ertssch ich t von

D Fe — 3,6 cm, ein ^ F e  =  0,024 c m2 g _1. (Für die 
Q

harte /-Strahlung des R aC  ist bei 4 cm  B leifilteru ng 
[xFe=  0,356 c m - 1  nach K oh lrau sch .)

W eitere M essungen an einer größeren M enge S y lv in , 
die mir die C. A . F. K ah lb au m  A .-G . zur V erfügun g 
stellte, ergaben an dünnen Eisenschichten bis 8 m m  
f.iFe etw a 1 c m - 1 , zwischen 8 — 16 mm /uFe =  0,35 c m - 1 , 
von 16 — 60 mm fiFe =  0,19 c m - 1 .

D ie Strahlungsintensität entsprach auf R adium  u m 
gerechnet m indestens i o - 1 1 g im  G ram m  Sylvin . D ie 
U ntersuchung von zw ei je  1 k g  betragenden Proben 
des Sylvin s auf R adium  m it B ariu m fällu n g und nach- 
herigem  Aufschließen erbrachte jedoch w eniger als 1 % 
des zu erwartenden Radium gehaltes. D ie am  K C l be
obachtete Strahlung rü hrt also n icht vom  R adiu m  her.

D as Vorkom m en anderer ak tiver Substanzen im  
Sylvin , wie U ranium , Jonium , A ktin ium  oder T horium , 
ist einerseits wegen der H ärte  der gefundenen G am m a
strahlen auszuschließen, andererseits außerordentlich 
unwahrscheinlich, doch m uß erst noch das E rgebnis 
der U ntersuchungen der Proben auf Thor ab gew artet 
werden. V orerst ist K a liu m  als der G am m astrahler 
anzunehm en, zum al die Strahlungsintensität ungefähr 
proportional dem K aliu m geh alt geht und die seit langem  
bekannte, verhältn ism äßig weiche /^-Strahlung des 
K alium s für ein solches V erh alten  spricht. D ie H ärte  
der G am m astrahlen lä ß t auf eine bisher unbekannte 
sehr harte Kern-/?-Strahlung schließen, K aliu m  bild et 
also Calcium isotope. D ie U ntersuchungen (auch u nter 
Tage) werden fortgesetzt und sind zunächst auf R u b i
dium  und Caesium  ausgedehnt worden. F ü r R ubid ium  
konnte bereits eine G am m astrahlung w ahrscheinlich 
gem ach t werden.

B erlin, den 10. D ezem ber 1927.

W er n er  K o l h ö r ste r .

Besprechungen.
Gm elins Handbuch der anorganischen Chemie. 8. A uf

lage. Bearbeitet von R. I. Me y e r . Teil 2: Wasser
stoff (Mitbearbeitet von E. P ie t sc h , R. Johow ,
F. Str u w e , H . B ö tt g er  und G. W il c k e ). Preis 
RM 43.50. — Teil 5 : Fluor (Mitbearbeitet von S. M u g - 
d a n  und G. W il c k e ). Preis RM 11. — . T eil 6: 
Chlor (Mitbearbeitet von H. B ö tt g e r , E. P ie t sc h , 
R. Sa h m en , G. W il c k e , A. KoTOWSKiundF. Str u w e). 
Preis RM 68.— . Teil 13: Bor (Mitbearbeitet von 
H. V er m eh r en  und F. Str u w e). Preis RM  2 2 .— . 
Teil 19: Wismut (Mitbearbeitet von E. Sch ö n ,
R. Sah m en  und G. W i l c k e ; Radioaktive Isotope 
von O. E r bach er ). Preis RM  33. — . T eil 20: 
Lithium (Mitbearbeitet von E. H a l l e r , M. B o e s e , 
R. Sahm en  und G. W il c k e ). Preis RM 37.50. 
Leipzig: Verlag Chemie 1927. 18 x  26 cm.

B ekan n tlich  wird im  A u ftrag  der D eutschen Chem i
schen G esellschaft und m it U n terstützun g der chem i
schen Industrie D eutschlands seit einer R eihe von 
Jahren an einer neuen A uflage  des berühm ten H and
buches der anorganischen Chem ie von Gm elin gearbei
tet. D ie R edaktion  fü h rt R. I. M eye r, nach dessen 
R ichtlinien  eine von Jahr zu Jahr w achsende Zahl von 
M itarbeitern den riesigen Stoff, nach den einzelnen 
chem ischen Elem enten geordnet, m onographisch be
arbeitet. B is zur D ruckreife sind zuerst die B ände 
„Z in k “ , „C ad m iu m “  und „E d e lg a se “  gediehen, über 
die in dieser Zeitschrift 13, 341. 1925; 14, 1000. 1926, 
ausführlich referiert worden ist. D am als w urde die 
E rw artu n g geäußert, daß der vielversprechende A n 
fang, der m it diesen vorzüglichen ersten B änden ge
m acht war, in den späteren Lieferungen eine gleich
w ertige F ortsetzun g finden würde.

Diese H offnung ist durchaus in E rfü llu ng gegangen. 
E s sind inzw ischen n ich t weniger als sechs neue B ände 
erschienen, welche die E lem ente Wasserstoff, Lithium , 
Bor, Fluor, Chlor und W ismut behandeln. W ährend n atu r
gem äß die Fertigstellu ng der ersten B än de verh ältn is
m äßig lange auf sich w arten ließ, da die A rb eit erst 
organisiert werden m ußte, ist das Tem po, in welchem  
die B ände nun die Presse verlassen, ein v ie l rascheres 
geworden. D ies ist äußerst erfreulich, da für zahllose 
Laboratorien  und technischen B etriebe, n ich t nur in 
D eutschland, sondern — wie man ohne Ü bertreibung 
sagen kann — auf der ganzen W elt, jeder neue B an d des 
Gm elin m it seiner von  der ältesten bis in die jü n gste  
Zeit vollständigen  Literaturübersicht ein m it U ngeduld 
erw artetes H ilfsm itte l ist. In dieser V o llstän d igk eit 
der Literaturan gaben  lag seit jeher der größte W ert des 
G m elin ; auch in den neu vorliegenden B änden sind diese 
w ieder m it bew underungsw ürdigem  F leiß  zusam m en
getragen, wobei durch Zurückgehen auf die O riginal
arbeiten gleichzeitig auch die Z uverlässigkeit der Z itate  
so w eit wie m öglich gesichert worden ist. E s w ird v e r
m utlich  den meisten B enutzern  ebenso gehen w ie dem  
Referenten, daß sie kleine U ngenauigkeiten und Lücken 
nur in den A bschnitten  entdecken können, w o sie be
sonders genau inform iert sind, und daß sich diese 
M ängel auch hier durchaus innerhalb der bei einem so 
gew altigen  U nternehm en unverm eidlichen F ehler
grenzen halten. E in  klein w enig m ehr B each tu n g v er
dienten vielleicht die historischen A ngaben. So bringt 
leider der eben erschienene T eil 6 gleich im ersten Satz 
die A uftisch un g des alten M ärchens von dem bereits 
im fünfzehnten Jahrhundert lebenden B enediktiner
m önch B asiliu s  V a l e n t in u s , obwohl sogar K o pp, der
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als Gewährsm ann angefüh rt ist, in seinen späteren 
Schriften bereits die völlige U nrichtigkeit dieser A n 
gaben beto n t — v on  den zahlreichen neueren histo
rischen Forschungen ganz zu schweigen.

D ie allgem eine Anordnung und B egrenzung des 
Stoffes is t dieselbe geblieben wie in den früher be
sprochenen B änden, so daß sich ein neuerliches E in 
gehen d arau f erübrigt. Sehr zw eckm äßig ist die E in 
sch altun g zusam m enfassender A bschnitte, w ie z. B . 
im  Chlor-Band der A rtikel über Chloride, H ypochlorite, 
C hlorate usw., wenn auch gelegentlich die F ülle  der 
hier untergebrachten Einzeldaten  die angestrebte E r
höhung der Ü bersichtlichkeit zum  T eil w ieder etw as ge
fährdet; eine A usw ahl aus dem  Zahlenm aterial und 
eine B eschränkung des ausführlichen Referierens auf 
jene Arbeiten, die sich  tatsächlich  m it den G ruppen
eigenschaften b e faß t haben, w äre hier vielle icht zu 
erwägen. E ine durch die N atu r der Sache notw en
dige E rw eiterung, die sich auch schon im  T ite l des 
betreffenden B an des ausdrückt, ist bei dem E lem ent 
W ism ut hervorzuheben, dem  ein A bsch n itt über 
seine „rad io a k tiven  Isotope“  beigefügt ist. E s ist 
sehr zu begrüßen, daß  der H erausgeber dem  m oder
nen Gedanken der Isotopie dadurch Rechnung getragen 
hat, daß im  G m elin  n ich t, w ie in den m eisten Lehr- 
und H andbüchern  der anorganischen Chemie, alle 
radioaktiven  S toffe  gem einsam  in einem besonderen A b 
sch n itt behandelt, sondern daß bei jedem  chem ischen 
Elem ent sofort auch seine radioaktiven  A tom arten  b e
sprochen werden. D er B earbeiter der radioaktiven  
W ism utarten h a t es sehr g u t verstanden die M aterie 
nach der im  G m elin üblichen E in teilun g (Geschichte, 
B ildung und D arstellung, physikalische und chem ische 
Eigenschaften, N achw eis usw.) zu disponieren. D em  
Zw eck des Gm elin entsprechend sind nam entlich die 
chem ischen U ntersuchungen über die radioaktiven  
Isotope des W ism u ts hier so vollstän dig und über
sich tlich  dargestellt, w ie  nirgends zuvor in der radio
aktiven  L iteratu r. So b ild et dieses K ap ite l über R adium  
C, Thorium  C, A ctin iu m  C und R adium  E  einen v o r
trefflichen A bsch luß  des auch im  übrigen sehr gu t ge 
lungenen W ism utbandes.

V om  S tan d p u n k t der O rganisation des U n ter
nehmens ist bem erkensw ert, daß der B earbeiter der 
W ism ut-Isotope n ich t zu den ständigen und h au p t
am tlich beschäftigten  M itarbeitern gehört. W ir haben 
hier also eine R ü ck k eh r zu dem  bei den meisten anderen 
H andbüchern üblichen B rauch, deren B eiträge von 
unabhängig arbeitenden Sachverständigen geliefert 
werden. Die größte G efahr dieser M ethode liegt in der 
möglichen U n gleich artigkeit der auf diese W eise zu 
stande kom menden A rtik el; sie lä ß t  sich, wie das vor
liegende Beispiel zeigt, verm eiden, wenn die O rgani
sation der R edaktion  stark  genug is t und über genügend 
H ilfskräfte verfü gt, um  den ausw ärtigen M itarbeitern 
den Stoff entw eder schon in entsprechender V o r
bearbeitung zu übergeben oder die einlaufenden M anu
skripte nötigenfalls noch äußerlich zu redigieren. Und 
sie bietet den n ich t zu unterschätzenden V orteil, daß 
zur B earbeitung von Spezialkapiteln  das kritische U rteil 
der au f diesen Gebieten besonders erfahrenen K ollegen  
n utzbar gem acht werden kann. Niem and wird er
warten, daß die ständige R edaktion  über spezielle F ach 
leute auf säm tlichen G ebieten und N achbargebieten der 
anorganischen Chemie verfü ge; aber jeder Leser des 
H andbuches wird es als sehr willkom m en em pfinden, 
wenn die D arstellung noch m ehr bietet, als eine v o r
trefflich  geordnete Zusam m enstellung aller einschlägigen 
A rbeiten, n äm lich auch eine sachverständige Führung 
durch den gesam m elten Stoff.

U nd dies g ib t uns A n laß  zu einer abschließenden 
B em erkung. D ie O b je k tiv itä t des Referierens geht in 
den vorliegenden B änden stellenweise so weit, daß A n 
gaben aus älteren A rbeiten noch p ietätvo ll in extenso 
gebracht werden, obwohl sie durch eine ebenfalls refe
rierte neuere A rb eit offensichtlich bereits vö llig  en t
w ertet sind. So w ird  etwa, um  ein B eispiel zu nennen, 
bei der B esprechung der Chlor-Isotope aus der ersten 
P h il. M ag.-A rbeit A stons referiert, daß eine schwache 
Linie  „a u f  das Vorhandensein eines dritten  Isotops 
des Chlors deuten kön n te“ . D ann fo lgt die scheinbar 
p ositivere A n gab e: „D a s  d ritte  Isotop wird durch eine 
schw ache Linie im  M assenspektrum  erkannt“ ; hierfür 
w ird  ein anderes Z ita t angeführt, eine N ature-N otiz 
A st o n s, die aber in W irk lich k eit inhaltlich völlig  
identisch ist m it der schon zitierten  ausführlicheren 
A rb eit im  Phil. M ag. U nd zu letzt fo lgt die M it
teilung, daß  durch die neueste A rb eit A stons  das 
d ritte  Isotop „ausgeschlossen“ ist. Es w äre sicher 
m ehr im Interesse der Z eit der Leser, wenn die frühere 
irrige V erm utun g A stons im  T e x t nur in Form  dieser 
letzten  F eststellu ng gebracht w ürde.

W ir haben schon oben erw ähnt, daß auch w ir 
den H au p tw ert des Gm elin in der V ollstän digkeit 
der Z itate  seh en ; und w ir würden niem als die Satzungen 
der R edaktion  so geändert wünschen, daß die ableh
nende K r itik  eines Gm elin-M itarbeiters ihn zur U n ter
drückun g eines, wenn auch gan z wertlosen Z itates 
berechtigt. A b er ohne den V orteil der V ollstän digkeit 
aufzugeben kann durch die verschiedene A usfü hrlich
keit, m it der w ertvo lle  und wertlose A rbeiten referiert 
werden, durch die A rt  der Gruppierung des Stoffes, 
und schließlich m it typographischen H ilfsm itteln  eine 
gan z unaufdringliche und, wie w ir glauben, auch 
innerhalb des Gm elin durchaus zulässige K r itik  geü bt 
werden. T atsäch lich  gib t es bereits viele A bschnitte, 
und es sind gerade die besten, wo in sachverständiger 
W eise eine solche stillschw eigende K r itik  angew andt 
w ird  (z. B . bei der D iskussion der A tom gew ichts
bestim m ungen). W ir m öchten glauben, daß in dieser 
R ich tu n g die neue A uflage  des Gm elin noch etw as 
w eiter gehen könnte als bisher. (Um w ieder auf die 
C hlor-Isotope zurückzukom m en: A lle jem als vorge
schlagenen oder versuchten  Trennungsm ethoden w er
den w ahllos hintereinander gebracht, während es doch 
so nahe gelegen hätte, die zw ei einzigen M ethoden, 
die ein R esu lta t ergeben haben, vorauszustellen und 
hervorzuheben.) Selbstverständlich  kann diese kritische 
S ichtung n ich t e tw a der H erausgeber durch nachträgliche 
R evision  des ihm  von seinen M itarbeitern vorgelegten  
S toffes tun, sondern das G ew icht, das den verschiedenen 
L iteraturste llen  über dasselbe T hem a beigelegt werden 
soll, m uß schon vom  ersten B earb eiter auf Grund seiner 
E in sich t in die O riginalliteratur festgesetzt werden. 
H ierzu gehört n atürlich  bereits beträchtliche E rfa h ru n g; 
m an w ird sie von frisch eintretenden literarischen H ilfs
k räften  n ich t erw arten  dürfen und so kann man nur 
wünschen, daß es dem  H erausgeber gelingen möge, 
begabte  M itarbeiter recht lange zu behalten, dam it 
sich u nter den älteren ein S tab  herausbilde, der b e
fäh ig t ist, n ich t nur die L iteratu r sorgfältig zu sam m eln, 
sondern — w ir w iederholen: unter W ahrung der V o ll
stän digkeit ! — den S toff bereits so zu gruppieren, daß 
es dem  Leser erleichtert wird, an der vielen Spreu vorb ei 
rasch zum  W eizen vorzudringen. D ann wird n ich t nur 
die erschöpfende und übersichtliche V erm ittlu n g des 
M aterials, die w ir alle am Gmelin so schätzen, gew ahrt 
bleiben, sondern die K ungt der D arstellun g und der 
klärende E in fluß , den das W erk  ausübt, von Band zu 
B an d steigen. F ritz P a n e t h , Berlin.
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B E H R E N D , F R I T Z  und G E O R G  B E R G , Chemische 
Geologie. S tu ttg a rt: Ferdinand E n ke 1927. X , 595 S. 
und 61 A bb ild . 16 x 2 5  cm . Preis geh. RM  38. — , 
geb. R M  40.40.

Die „C hem ische G eologie“  von  B e h r e n d  und B e r g  
m uß als ein außerordentlich w ertvo ller und w illkom 
m ener Zuw achs des geologischen Schrifttum s bezeichnet 
werden. D ie zunehm ende B ed eu tu ng chem ischer B e
trachtungsw eise und chem ischer A rbeitsverfahren  in 
den geologischen W issenschaften  kam  bisher w esentlich 
zur A usw irkung in Sp ezialarbeiten  und M onographien; 
es feh lte aber an einem  zeitgem äßen H andbuche, in 
w elchem  die Ergebnisse der chem ischen Geologie unter 
einheitlichem  G esichtspunkte zusam m engefaßt und dar
gestellt werden. Das bekann te H andbuch von C l a r k e  
(The D a ta  of Geochem istry) brin gt ja  im w esentlichen 
eine A ufzählu ng rein analytisch er D aten, das schöne 
W erk  von  V e r n a d s k y  (La Geochimie) beh an delt vor 
allem  die Beziehungen der Organism en zu dem K reis
lau f der Stoffe.

D ie Verfasser, B eh r en d  und B e r g , haben den In 
h alt des W erkes in 6 H aup tabschn itte  gegliedert, und 
die B earbeitun g derart verte ilt, daß alle jene K a p ite l 
der Geochem ie, welche m it den m agm atischen und 
m etam orphen Vorgängen verk n ü p ft sind, von  G. B erg  
bearbeitet wurden, alle Erscheinungen der V erw itte 
rung und der Sedim entbildung von F . B e h r e n d .

Im  ersten H aup tabschn itt behandelt G. B er g  die 
Chem ie des gesam ten E rdkörpers (die Geochem ie), 
also die Chem ie der Erdrinde, des Erdinneren, den 
K reislau f der E lem ente und endlich die B eziehungen 
zwischen Geochem ie und A tom p h ysik . Es erscheint 
dem  R eferenten  sehr erfreulich, daß m oderne geo
chem ische G esichtspunkte der D arstellu n g dieses 
K ap ite ls  in ausgezeichneter W eise zugrunde gelegt 
sind. D ie D arlegungen des Verfassers über den K reis
lau f der einzelnen Elem ente w erden sowohl dem  Che
m iker w ie dem  Geologen und M ineralogen reiche A n 
regung zu w eiterer Forschung geben. A u f eine kleine 
B erichtigun g zu diesem  K a p ite l sei ku rz hingewiesen, 
auf S. 19 w ird der O livin  der E rstkrystallisation en  als 
E isensilikat bezeichnet, es handelt sich offenbar um  
einen S chreibfehler; der O livin  der E rstkrystallisation en  
ist ja  ein re la tiv  eisenarm es M agnesium silikat.

W enn zu diesem  K a p ite l von seiten des R eferenten 
noch ein W unsch geäußert werden könnte, w äre es 
der, daß bei einer späteren N euauflage des W erkes 
eine ausführliche D arstellung von  V e r n a d s k y s  schönen 
A rbeiten  über den K reislau f vieler E lem ente zu gefü gt 
w ürde, fü r den deutschen Leserkreis sind ja  die meisten 
P ublikationen von V e r n a d s k y  nur schw er zugänglich.

D as zw eite K ap ite l, ebenfalls von G. B e r g , bringt 
die Chem ie des M agm as. A u f gedrängtem  Raum e 
w ird eine zusam m enfassende D arstellun g der Chem ie 
und Physikochem ie der E rup tivgesteine gebracht, die 
besonders für den Geologen eine sehr w ertvo lle  E in 
führung in dies w ichtige A rb eitsgeb iet bringt. V ie l
leich t h ä tte  der verfü gbare R aum  es gestatte t, auch 
das „R eak tio n sp rin zip “  des am erikanischen Forschers 
N. L . B ow en  zu behandeln, ein Prinzip , welches 
für das tiefere V erständnis m agm atischer M ineral
bildung w ahrscheinlich größte B edeu tu ng gewinnen 
wird.

A uch  das dritte  K ap ite l, ebenfalls von G. B e r g , 
das A uftreten  und die W irkungen m agm atischer Gase, 
bringt eine ausgezeichnete Ü bersicht über dies G ebiet, 
von  besonderem  W erte auch für den Bergingenieur, 
der sich m it den Problem en der postm agm atischen 
E rzlagerstätten  beschäftigt.

D er vierte  H aup tabschn itt, von F. B e h r e n d ,

behandelt die V orgänge der V erw itteru n g. E s ist m it 
besonderer Freude zu begrüßen, daß in dem ausge
zeichneten H andbuche die Erscheinungen der V e r
w itterun g so eingehend behandelt sind. D ie V e rw itte 
rung der G esteine und die daran anschließende B ildu ng 
der verschiedenen B odenarten, des Substrates für alles 
höhere pflanzliche Leben, ist ja  von  größter praktischer 
B edeutung für die m enschliche E rnährung, und gerade 
die A nw endung chem ischer und physikalisch-chem ischer 
B etrachtungsw eisen auf diese V orgän ge erw eist sich 
als Grundlage von  bedeutsam en F ortsch ritten  unserer 
Erkenntnis.

D er fün fte  T eil des W erkes, ebenfalls von  E . B e h 
r e n d , behandelt die B ildu ng der Sedim entgesteine, 
dieser A b sch n itt w ird besonders dem  Geologen und 
dem  Paläontologen vielfach e A nregung und Belehrung 
bieten; auch für die V ertreter der biologischen W issen
schaften  werden die beiden letztgenannten  K ap ite l 
zw eifellos von großem  W erte  sein.

D ie B ildung von L agerstätten  n utzbarer M ineralien 
und G esteine durch V orgän ge der V erw itteru n g und 
der Sedim entbildung w ird ebenfalls eingehend erörtert; 
ebenso w ie in den anderen K ap ite ln  des W erkes geben 
zahlreiche L iteraturhinw eise dem Leser die M öglich
keit, die grundlegenden A rbeiten  von seiten der Spezial
forscher schnell aufzufinden.

D er letzte  H au p tabsch n itt des Buches, von G. B e r g , 
bringt eine Zusam m enfassung des heutigen W issens 
über die Chem ie der M etam orphose, die p h ysiko
chem ische U m bildung von Gesteinen und M ineralien 
innerhalb der festen Erdrinde. A uch  dieses K a p ite l 
is t geeignet, der w eiteren Forschung auf diesem  re iz
vollen Sondergebiete neue A nregung zu geben und v er
m itte lt sowohl dem  Geologen w ie dem  Chem iker eine 
w ertvo lle  Ü bersicht über unser heutiges W issen.

D ie B edeutung der chem ischen Geologie ist in 
neuerer Zeit im m er offenkundiger hervor getreten. D er 
M ineraloge, der Geologe, der Bergingenieur, is t ge
n ötigt, die A rbeitsgebiete  der chem ischen Geologie 
eingehend zu kennen. A uch  der Chem iker, der die 
H erku n ft und die Bildungsbedingungen seiner R o h 
stoffe  kennen lernen w ill, ist gezwungen, zum  m in
desten die G rundzüge der chem ischen Geologie zu 
beherrschen. G anz offensichtlich is t auch die W ich tig
k e it der chem isch-geologischen Forschung für die 
landw irtschaftliche B odenkunde, und darüber hinaus 
auch für den B otan iker und den Zoologen.

F ü r den V o lk sw irt und für den Geographen, der 
die R ohstoffbasis der heutigen W irtsch aft zu kennen 
und zu verstehen w ünscht, ist eine K enntnis grun d
legender chem isch-geologischer Tatsachen von größtem  
N utzen. Es ist erfreulich, daß durch das H andbuch 
von B e h ren d  und B e r g  dem  deutschen w issenschaft
lichen Sch rifttum  ein W erk  beschert worden ist, welches 
in hervorragendem  M aße geeignet erscheint, n ich t nur 
die w eitere Forschung auf diesem w ichtigen G ebiete  
w esentlich anzuregen und zu fördern, sondern auch 
den V ertretern  der N achbarfächer und den M ännern 
des praktischen Lebens Gelegenheit g ib t, die E rgeb 
nisse der chem ischen Geologie zu überblicken und zu 
verw erten. Ich  m öchte glauben, daß  dem  B uche auch 
außerhalb der Länder deutscher Sprache, gegebenen
falls in Ü bertragung, ein großer Leserkreis gesichert 
erscheint. V . M. G o l d sch m id t, Oslo.
L A N G E , O T TO , Chemische Technologie und ihre 
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D ie vorliegende Technologie soll dem N icht-
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Chemiker die K en n tn is von  den chemischen Prozessen 
der Groß- und K lein in d ustrie  verm itteln. F ü r ihn be
stehen die B ezieh un gen  n icht, die dem Chem iker ge
läufig sind, er kann  n ich t die Frage nach Zusam m en
hängen stellen , sondern er w ünscht sich K enntnis 
darüber zu verschaffen , wie man einen Stoff, von dem  
er gehört h a t, darstellt, welche Eigenschaften  denselben 
dazu befähigen, dem  Menschen zu dienen, er geht von 
den ihm  bekannten R ohstoffen aus, er w eiß von W asser, 
L u ft, B rennstoffen usw., er w ill wissen, welche ihm
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u nbekan nten  R ohstoffe  in jenen Bereichen liegen, 
w elcher U m w andlungen sie fäh ig  sind, welche E rzeu g
nisse sie liefern. E ine solche chem ische Technologie 
m uß m it elem entarer Chem ie und P h y sik  durchsetzt 
sein, sie soll, und zwar ebenfalls an der geeignet er
scheinenden Stelle, an H and m öglichst einfacher 
B ild er dieW irkungsw eise, und nur diese, der einfachsten 
chem ischen A p p arate  erläutern, sie d arf nichts voraus
setzen, w as außerhalb  des Rahm ens der H ochschul- 
vorstu dien  liegt. A us dem Vorw ort.

Technische M itteilungen.
Der Stand des Hochdruckdam pf-Problem s. N ach  

dem in den letzten  Jahren die w ärm ew irtschaftlichen 
Vorteile der Steigerung des D ruckes und der T em peratur 
in D am p ikraftan lagen  w iederholt auf theoretischem  
W ege nachgew iesen worden waren, kann man heute 
feststellen, daß auch die praktischen Folgerungen aus 
diesen theoretischen U ntersuchungen n ich t ausgeblieben 
sind. In  den m eisten industriell regen Ländern, voran 
n atürlich  den V erein igten  Staaten, deren E lek triz itä ts
w erke über unbegrenzte G eldm ittel für V ersuchs
anlagen verfü gen, sind K raftw e rk e  in der E n tstehun g 
und zum  T eil au ch  schon im  B etriebe, deren D am p f
erzeuger m it w esen tlich  höheren D rücken arbeiten, als 
noch vor w enigen Jahren zulässig erschienen wäre.

Interessant is t v ielleicht hierbei vor allem , daß 
man sich nam entlich in den V ereinigten Staaten  um  die 
Bedenken der K on stru k teu re  gegen den B au  solcher 
D am pfkessel nach den bisherigen Regeln, d. h. gegen 
den A ufbau  solcher K essel aus einem beheizten R öhren
system  und zwei oder m ehreren an die Enden der Röhren 
angeschlossenen Trom m eln, n ich t geküm m ert und die 
Kessel gan z ruhig aus B lechen von 100 M illim eter und 
mehr dickem  Stah lblech durch N ietung Berges te ilt hat. 
T rotz anfänglicher Schw ierigkeiten, die die Ü bertragung 
der H eizw ärm e durch so dicke B leche und die V e r
meidung einer Ü berh itzu n g der B leche bedingten, ist 
man bei diesem V erfah ren  doch schneller zu praktischen 
Ergebnissen gelangt, als die neuen Verfahren, durch die 
diese M ängel verm eidbar gem ach t werden.

Im m erhin h a t dieses V orgehen den V orteil gehabt, 
daß heute auch die gesam te P rax is  vom  W ert der 
D rucksteigerung in D am p fkraftanlagen  überzeugt ist. 
Es g ib t heute große E lek trizitä tsw erk e  in den Vereinig
ten Staaten, die nur noch m it 50 A tm . A nfangsdruck 
arbeiten und auf die n u tzbar abgegebene K ilo w a tt
stunde außerordentlich w enig W ärm e verbrauchen. 
Den Rekord h ä lt zu r Z eit das E dgar-W erk, dessen K ilo 
w attstunde im  M onatsdurchschnitt n ich t mehr als 
2660 W ärm eeinheiten der in den Staubbrennern v er
feuerten K ohle kostet.

Für den E insichtigen  ist trotzdem  klar, daß dieser 
W eg der D rucksteigerung u nter B eib eh altun g der gegen
w ärtigen K esselbauarten nur eine V orstufe  für die end
gültige G estaltung der zukünftigen  H ochdruckdam pf
erzeugung darstellen kann. D as Ziel der heutigen B e
strebungen ist daher, einen D am pferzeuger zu schaffen, 
der, trotz der Beschränkungen, die der heutige Stand 
der Kesselbaustoffe der B eanspruchung des M aterials 
bei hohen Tem peraturen auferlegt, bei hohen D am p f
drücken mindestens die gleiche Explosionssicherheit 
aufw eist, wie der bisherige bei w esentlich niedrigeren 
D rücken. Daneben muß man auch anstreben, die B au 
kosten der Kesselanlagen gegenüber den heutigen 
w esentlich zu verm indern, da nur auf diesem  W ege 
eine V erb illigu ng des elektrischen Strom es erreichbar 
scheint. D enn schon heute ste llt von dem  Preis, den

das E lek triz itä tsw erk  für den Strom  verlan gt, ein er
heblicher T eil den A n teil der Zinsen und Abschreibungen 
für die K essel und M aschinen dar, und dieser A n teil 
w ürde sich, da  die M aschinenanlage und ihr Zubehör 
bei einer Steigerung des D ruckes teurer wird, noch er
höhen, wenn an der K esselanlage n ich t v iel gespart 
werden könnte.

E s is t erfreulich, daß an der E n tw ick lu n g dieser 
neuen Verfahren  zur E rzeugun g von H ochdruckdam pf, 
die bleibende Zukunftsaussichten bieten, deutsche 
E rfin der und deutsche U nternehm ungen in hervor
ragendem  M aße b eteiligt sind, so daß m an hoffen kann, 
den V orsprun g w ieder einzuholen, den die am erikani
schen K raftw e rk e  infolge ihrer besseren w irtschaftlichen 
S tellun g erlangt hatten.

E ine sehr vollstän dige Ü bersicht über diese 
neueren V erfahren  bot eine Versam m lung, die die 
V erein igung der E lektrizitätsw erke, B erlin, zum  
Z w eck der A ussprache über den heutigen Stan d der 
H ochdruckdam pferzeugung veran staltet hat. N ach 
dieser Ü bersicht kann m an sagen, daß es heute im  
ganzen v ier verschiedene Verfahren  dieser A rt  gibt, 
die schon über die ersten V ersuche hinaus sind und 
geeignet erscheinen, in einer auf praktischer Grundlage 
durchgeführten  K rafta n la ge  erprobt zu werden.

A ls erstes sei das nach seinem E rfinder B e nsön  
b ekan n t gew ordene V erfahren  erw ähnt, das zw ar aus 
E n glan d  stam m t, dessen D urchbildung aber zum  
großen T eil durch die Siem ens-Schuckertw erke erfolgt 
ist. D as Verfahren  beruht auf dem  G edanken, daß 
m an die verhältn ism äßig große W ärm em enge, die 
zur Ü berführung des W assers in D am pf bei den üblichen 
D rücken notw endig ist, sparen kann, wenn m an diese 
U m w andlung bei den kritischen Verhältnissen, d. h. bei 
e tw a 225 A tm . und 3 7 4 0 vornim m t. D a bei diesen 
Verhältnissen  W asser aus dem  flüssigen in den d am p f
förm igen Zustand ohne jene stürm ische V olum en
vergrößerun g übergeht, die man bei den üblichen 
K esseldrücken in den K a u f nehmen m uß, so braucht 
m an zur D urchführung des Verfahrens nichts als eine 
R ohrschlange, durch die man das W asser m it dem 
erforderlichen D ru ck  hindurchtreibt und die man 
d erart beheizt, daß an einer bestim m ten Stelle aus dem 
W asser D am p f entsteht.

N ach  E rp robu ng einer kleineren V ersuchsanlage 
haben die Siem ens-Schuckertw erke das V erfahren 
beim  B au  eines Kessels angew endet, der in der Stunde 
30000 k g  D am p f von 180 A tm . und 4 250 liefert. D er 
K essel speist eine D am pfturbine von 3000 kW . L eistung, 
die den D am p f noch m it 13 A tm . an das H eizdam pfnetz 
der benachbarten  G um m ifabrik abgib t. M an kann 
schon je tz t  sagen, daß bei dieser A n lage die V e r
billigun g der B au kosten  in hohem  G rad erreicht 
worden ist, da  der Kessel im  V ergleich  zu seiner hohen 
D am p fle istun g nur w enig G rundfläche beansprucht 
und fast ohne M auerwerk hergestellt wird.
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E in anderes n ich t m inder bem erkensw ertes und 
neuartiges V erfahren  zur E rzeugun g von  H och dru ck
dam pf rü hrt von Prof. Dr. L ö f f l e r , C harlottenburg, 
her. D ieses V erfahren  geht darauf aus, jede B eheizung 
von Trom m eln  zu verm eiden, die unter hohem  D ru ck  
stehen, und löst diese A u fgabe durch eine eigenartige 
B eh eizun g von innen m it H ilfe  von D am pf, der durch 
eine Pum pe in U m lauf v ersetzt wird. D en kt m an sich 
einen Kessel, der e tw a h alb  m it W asser g e fü llt sei, 
zunächst etw as angew ärm t, so daß sich ganz niedrig 
gespannter D am pf über dem  W asser gesam m elt hat, 
und diesen Dam pf, nun ständig m ittels einer Pum pe 
abgesaugt, durch eine geheizte Schlange gefüh rt und 
dann w ieder in das W asser des K essels hineingedrückt, 
so geschieht folgen des: D ie Pum pe entnim m t dem  K essel 
stets gesättigten  D am pf, der in der Schlange überhitzt 
w ird und dann nach dem  W iedereinleiten in das 
W asser des K essels seine Ü berhitzungsw ärm e an das 
W asser abgibt, bevor er gesä ttig t w ieder aufsteigt. 
D as W asser w ird also durch den D am p f geheizt und da 
die Pum pe sehr v iel D am p f fördert, so erreicht der 
D ru ck  im  Kessel in ganz kurzer Zeit eine große Höhe.

D as V erfahren ist w irtschaftlich  nur bei sehr hohen 
D am pfdrücken ausführbar, w eil bei niedrigen D rücken 
der K raftverb rau ch  der Pum pe die ganze m ögliche 
N utzleistung verzehren würde. B ei hohen D rücken ist 
dagegen das spezifische D am pfvolum en sehr klein, 
und da die Pum pe keine hohen D rücke zu überwinden 
hat,* weil im  K essel und im  Ü berhitzer fast gleiche 
D rücke herrschen, so b eträg t der K raftverb ra u ch  der 
Pum pe z. B . bei 120 A tm . B etriebsd ru ck  n ich t m ehr 
als 2 — 3%  der n utzbaren  D am pfleistung. A u ch  bei 
diesem  V erfahren  is t die W ärm ezuführung in eine ein
fache R ohrschlange verlegt, die, obgleich sie hier nur 
D am pf enthält, gegen Explosion  sehr sicher ist. A ls 
besonderer V orteil kom m t hier in B etracht, daß diese 
Rohrschlange niem als durch Kesselstein  verun rein igt 
werden kann, w as den W ärm edurchgang behindern 
würde, weil näm lich die Pum pe nur den D am pf absaugt, 
der die festen Verunreinigungen des W assers n icht 
enthält. Man könnte sogar sagen, daß Verunreinigungen 
des Kesselwassers bei diesem  V erfahren  n ich t nur 
unschädlich, sondern sogar günstig sein können, weil 
sie sich innen an der K esselw and absetzen und den 
Kessel gegen W ärm everlust nach außen schützen helfen.

E ine nach diesem V erfahren arbeitende A nlage, die 
eine D am pfm aschine von 600 PS. Leistu ng versorgt, 
ist seit einiger Zeit in der W iener L ok om otivfab rik  
F lorisdorf anstandslos im  B etrieb. E ine größere K r a ft
anlage ist im Eisenw erk W itk ow itz in M ähren und eine 
Lokom otive für die D eutsche R eichsbahn bei der 
B erliner M aschinenbau-A.-G., vorm als Schw artzkopff, 
im  B au.

Zu den sog. indirekten Beheizungsverfahren  für 
H ochdruck-D am pferzeuger ist auch das Verfahren zu 
rechnen, das die Schmidtsche H eiß  dampf g es eil sch aj t, 
Kassel, bekannt durch ihre grundlegenden Forschungen 
auf dem  G ebiete der Verw endung von H ochdruckdam pf, 
die diese F rage sozusagen erst ins Rollen gebracht 
haben, anwendet. D ie innere B eheizung der K essel
trom m el, in der der hochgespannte D am pf erzeugt wird 
und die ganz außerhalb des Feuers liegt, erfo lgt hier

m ittels einer in sich vollkom m en geschlossenen R o h r
schlange, die m it einem  T eil ihrer W indungen im  F euer 
liegt und fast ganz m it destilliertem  W asser g e fü llt 
ist. D er D am pf, der im  geheizten T eil der Schlange 
entsteht, sch lägt sich in dem  im  Kessel befindlichen 
T eil der Schlange nieder, da ihm  hier W ärm e für die 
Beheizung des K esselw assers entzogen wird. B eim  
weiteren U m lauf w ärm t das W asser der R ohrschlange 
noch das Kesselw asser vor, b evor es in den K essel 
eintritt, und gelangt dann w ieder in den Feuerraum , 
wo der K reislau f von neuem  beginnt.

D ie D eutsche R eichsbahn h at eine Schnellzug
lokom otive, die bei der F irm a H enschel & Sohn, 
K assel, nach diesem  V erfahren  um gebaut w urde, seit 
mehreren M onaten eingehenden Prüfungen au f L e i
stungsfähigkeit und W irtsch aftlichkeit unterw orfen, 
die, wie kürzlich  m itgeteilt wurde, sehr gu t »verlaufen 
sind. D ie R eichsbahn versp richt sich von dieser B a u a rt 
die M öglichkeit, vorhandene Lokom otiven in v e rh ä lt
nism äßig einfacher W eise in H ochdruckm aschinen u m 
zuwandeln, w as große E rsparnis an B aukosten  bringen 
würde.

Schließlich w äre noch das Verfahren des schw edi
schen Ingenieurs B l o m q u i s t  z u  erwähnen, das d arauf 
ausgeht, den D am p f in schnell umlaufenden R ohren 
zu erzeugen, die sehr w iderstandsfähig gegen inneren 
hohen D ru ck  sind und bei der ständigen D rehung sehr 
v ie l W ärm e übertragen können, so daß m an zu r E r 
zeugung einer gegebenen D am pfm enge wenig H eiz
fläche brauch t. D ieses Verfahren  ist w ohl das ä lteste  
von den besonderen H ochdruckdam pfverfahren  und 
in Schw eden in mehreren kleineren A nlagen p rak tisch  
erprobt worden. In D eutschland b esch äftigt sich die 
Sudenburger M aschinenfabrik m it der H erstellung 
solcher D am pfkessel, die in bezug auf die B aukosten 
gleichfalls V o rteile  gegenüber den heute üblichen 
System en bieten. Besonders bem erkensw ert ist es, 
daß es tro tz  der Schw ierigkeiten, die D ruck und T em p e
ratu r hier bereiten, gelungen ist, die A bd ich tu n g der 
um laufenden geheizten Rohre und ihre Sicherung gegen 
Verbrennung bei W asserm angel restlos und in einfacher 
W eise zu lösen.

Zu bem erken wäre noch, daß es n ach  dem  heutigen  
Stande unserer K enntnis der W ärm etech nik  n ich t 
unbedingt notw endig scheint, g leichzeitig D ruck und 
T em peratur der K raftanlagen  zu steigern, um  die a u f
gew andte Brennstoffw ärm e w irtschaftlicher auszu 
n utzen ; vielm ehr genügt es, wenn m an nur die T em p e
raturen erhöht, weil von  dem  ausgenützten W ärm e
gefälle und nicht von dem  D ruckgefälle der W irk u n gs
grad des Kreisprozesses abhängt. A u f dem  G edanken, 
die D rucksteigerung zu verm eiden, die k o n stru k tive  
Schw ierigkeiten m it sich bringt, beruhen die V orschläge, 
den oberen T eil des verfügbaren  T em peraturgefälles 
m it D äm pfen von anderen Stoffen als W asser au s
zunützen, die, indem  sie verflüssigt werden, D am p f aus 
W asser erzeugen. D er bekannteste dieser V orsch läge, 
der von dem Ingenieur E m m e t t  der G eneral E lectric  
C om pan y herrührt, ben utzt für die O berstufe  des 
W ärm eprozesses Quecksilber. E ine nach diesem  V e r
fahren ausgeführte K raftanlage ist schon seit einigen 
Jahren ohne Störungen im B etrieb. H.
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