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al lerdings in d iesem Z u s a m m e n h a n g  bisher  der  sog. FARADAY- 
SOHNCKE-Effekt, ein Wasserfa l lef fekt ,  bet d e m  Tropfen  spe-  
ziell be im Aufsch lag  au f  Eis  zerr issen werden .  Der  wegflie- 
gende W a s s e r s t a u b  tr~igt dabei  nega t ive  L a d u n g  mi t  s ieh fort,  
w~hrend  das  get roffene  Eis  m i t  d e m  zurf ickble ibenden W a s s e r  
pos i t iv  aufge laden  wird. Dieser  Vorgang  k a n n  sich be im 
Gewit te r  in d e m  engen  Aufwindsch lo t  unziihlige Male wieder-  
holen,  w e n n  aus  k le inen Graupe ln  du rch  Aufpra l len  n n d  Zer- 
spr i tzen  yon  W o l k e n t r 6 p f c h e n  bet T e m p e r a t u r e n  u n t e r  0 ~ 
Hage lk6rne r  wachsen .  Den  E n t s t e h u n g s v o r g a n g  des Hage ls  
h a t  F. H. LUDLAM 1) q u a n t i t a t i v  verfolgL Das  K o r n  wird 
d a n a c h  zuers t  rasch,  m i t  z u n e h m e n d e m  Gewich t  aber  i m m e r  
l a n g s a m e r  v o m  W i n d  hochgehoben ,  bis es schliel31ich e twa  
7000 m fiber der Erde  u m k e h r t  u n d  i m m e r  noch  wachsend  
gegen den  L u f t s t r o m  zu s inken  beg inn t .  Schliei31ich wird es 
naB, das  W a e h s t u m  h6 r t  auf,  well die be im Anfr ie ren  yon  im-  
mer  m e h r  W o l k e n t r 6 p f c h e n  fret werdende  Schmelzw~irme 
n ich t  m e h r  r a sch  genug  an  die U m g e b u n g  abgegeben  werden  
kann. 

Dieser  ganze  W a c h s t u m s v o r g a n g  mul3 yon  einer  s t i indigen 
Elektr iz i t~i tsentwicklung d u t c h  FARADAY-SoHNCKE-Effekt be- 
glei tet  sein. Jeder  I-Iagel l~dt  sieh a l lm~hl ich  pos i t iv  hoch  auf.  
Der  wegspr i t zende  W a s s e r s t a u b  wird v o m  W i n d  h o c h g e t r a g e n  
u n d  hilft,  das  mit t lere ,  nega t ive  R a u m l a d u n g s g e b i e t  der  Wolke  
zu vers t i i rken.  Die I-Iagel dagegen  fal len herab ,  t a u e n  auf,  
zerreil3en tei lweise in kleinere T ropfen  u n d  k 6 n n e n  so das  
untere positive Raumladungsgebiet au fbauen .  Die Elekt r iz i t~ ts -  
en twick lung  liiBt sich auch  q u a n t i t a t i v  berechnen .  LUDLAMS 
Ergebnisse  fiber das  H a g e l w a c h s t u m ,  einige a l lgemeine  meteo-  
rologische E r f a h r u n g e n  sowie L a b o r a t o r i u m s u n t e r s u c h u n g e n  
z u m  FARADAY-SOHNCKE-Effekt Yon G. GNAM u n d  F. WOLF 2) 
bilden die U n t e r l a g e n  dazu.  ]nei sorgfgl t iger  A b s c h g t z u n g  aller 
f6 rde rnden  u n d  h e m m e n d e n  Einflfisse im wirkl ichen Cumulo-  
n i m b u s  e rhg l t  m a n  schlielnlich ffir die E n d a u f i a d u n g  eines ro l l  
a u s g e w a c h s e n e n  Hagels  einige t0  -11 Coul. Schl ie lnt  m a n  aus  
d e m  S ta rkn iedersch lag  a m  E r d b o d e n  auf  den  in e inem Auf-  
w i n d s c h l o t  e n t s t e h e n d e n  g e s a m t e n  Hage l s t rom,  so lglnt sich 
d a r a u s  als e lektr ische G e s a m t s t r o m s t ~ r k e ,  die yon  einer  
Gewit terzel le  en twicke l t  wird, der 'Wers  yon  n a h e z u  8 �9 10-3A 
ermi t te ln .  E t w a  2,2 rain werden  zur  E r z e u g u n g  yon  I Coul 
geb rauch t .  Das  bedeu te t ,  dab  die G e s a m t l a d u n g  des  u n t e r e n  
pos i t iven  Gebiets  n a c h  einer  k n a p p e n  ha lben  S t unde  a u f g e b a u t  
ist, u n d  ansehl ieBend k 6 n n t e n  kleinere t31itze m i t  je I CouI ill 
A b s t ~ n d e n  y o n  jeweils s t a rk  2 rain e inander  folgen. Der  be- 
schr iebene  Vorgang  v e r m a g  also - -  was  b i sher  noch  auf  keine 
andere  Weise  ge lang  --  gerade  eben den  ]31i tzmechanismus 
eines besehe idenen  Gewi t te rs  zu bes t re i ten .  E r  is t  a l lerdings 
zu schwach,  u m  auch  ffir die seh r  grol3en Y e r l u s t s t r 6 m e  durch  
I o n e n a b w a n d e r u n g  u n d  Niedersch lag  a u f k o m m e n  zu k6nnen .  

Ausff ihr l iehe  Da r s t e l l ungen  folgen im Arch.  Met.  Geoph.  
Biokl. Serie A. 
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Vakuumlichtbogen im transversalen Magneffeld. 

Der K a t h o d e n b r e n n f l e c k  eines Hg-Ni ede rd ruckbogens  
(etwa 40 -3 Torr) tei l t  sich mi t  z u n e h m e n d e r  S t romst i i rke  in 
mehre re  Brennf lecke  auf]),2) u n d  zeigt in e inem t r a n s v e r s a l e n  
Magne t fe ld  ein e l e k t r o d y n a m i s c h  anoma l e s  ~qerhalten. A u c h  
bet ande ren  K a t h o d e n m a t e r i a l i e n  (z. B. Ag, AI,' Cu, Pb,  Zn) 
beobach t e t  m a n  dieseI1 Effekta) .  I )abei  e r s t reckeu  sich diese 
Versuche  fiber e inen  Druckbere ieh  von  5 bis 760 Torr .  l~Tir 
ff ihren unse re  Unte rsuchungeI1  bet  e inem IRestgasdruck y o n  
2 . 4 0 - S T o r r  all geschmi rge l t en  Cu-E lek t roden  durch .  Zu-  
n g c h s t  b e o b a c h t e n  wir  an  e inem 2 m m  langen  L i ch t bogen  voI1 
50 bis 300Aeff ,  50 Hz  zwischen  paral le len E l ek t roden  das  
Verha l t en  im E igenmagne t f e ld .  Ana log  z u m  H g  bi lden sich 
mehre re  L ich tb6gen  n e b e n e i n a n d e r  aus,  yon  denen  einzellle 
eine e l e k t r o d y n a m i s c h  anoma l e  B e w e g u n g  ausf t ihren,  dabei  
j edoch  schnel l  verI6schen.  Die G e s a m t h e i t  der  L i ch tb6gen  
gnde r t  ihre Lage  k a u m .  

U m  die V e r s u c h s b e d i n g u n g e n  i ibers icht l icher  zu ges ta l ten ,  
b e n u t z e n  wir  in einer  zwei ten  A n o r d n u n g  ein t r an sve r sa l e s  
m a g n e t i s c h e s  F r em dfe l d  (0 his 4400 Oe) u n t e r  we i tgehender  
A u s s c h a l t u n g  des  E i genmagne t f e l de s  du rch  geeignete  Le i tungs -  
ff ihrung.  Der  ve rwende te  s i nus f6 rmi ge  S t r o m  h a t  e inen  
Schei te lwert  von  760 A m p  bei  e ine r  Ha lbwe l l endaue r  yon  4 ms  

und wird bet f e s t s t e h e n d e n  E lek t roden  du rch  e inen H o c h -  
s p a n n u n g s i m p u l s  gezfindet.  Die E l ek t roden fo rm zeigen 
Fig. 1 a u n d  I b ;  der  E l e k t r o d e n a b s t a n d  betr~igt an  der  Zfind- 
stelle des L ich t sbogens  0, 5 m m  u n d  s te ig t  im Fal le  der  Elek- 
t r oden  nach  Fig. t a au f  8 m m  an,  w~ihrend der  A b s t a n d  der  
E lek t roden  nach  Fig. 1 b 2 m m  betr~Lgt. Die E l ek t rode n  Mud 
5 c m  lang  u n d  t cm  breiL 

Die B e o b a c h t u n g  der  Brenn f l eckbewegung  erfolgt  ill 
t i i c h t u n g  des Magnet fe ldes  s enk rech t  zur  S t r o m r i c h t u n g  pho to-  
g raph i sch  mi t  e iner  l~egis t r ie r t rommel  derar t ,  dab  die Zeit-  
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Fig. 1. Form und Anordnung der Elektroden. (Siehe Text.) 

a b l e n k u n g  du rch  die U m f a n g s g e s c h w i n d i g k e i t  der  T r o m -  
reel u n d  die ]3rennf ieckbewegung im  t r a n s v e r s a l e n  Magne t -  
feld du rch  die A u s l e n k u n g  (x) nach  oben  oder unteI1 au f  d e m  
F i lm darges te l l t  wird. D r e h s p i e g e l a u f n a h m e n  yon  SNODDY ~) 
und  BEAMS 5) zeigen, dab  die K a t h o d e n b r e n n f l e c k e  die pho to -  
gralohisch reg is t r ie r ten  L e u c h t e r s c h e i n u n g e n  he rvor ru fen .  Die 
L ich tbogens~n le  v e r u r s a e h t  dagegen  n u r  eine diffuse Schw~r-  
zung  bei unserei1 A u f n a h m e n .  Fig. 2 g ib t  die m i t  der  Anord -  
n u n g  n a c h  Fig. l a e rha l t enen  A u f n a h m e n  wieder:  Oh n e  
Magnet fe ld  zfindet  der  L i ch tbogen  an  der  Stelle des kf i rzes ten 
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Fig. 2. Fig. 3. 
Fig. 2a- -c .  Aufnahmen mit  der Anordnung naeh Fig. I a. Magnet- 

feld: a 0; b +400 ;  c + t 4 0 0  Oe. 
Fig. 3 a- -c .  Aufnahmen mit  der Anordnung nach Fig. I b. Magnet- 

feld: a 0; b - -1020;  e - -1400  Oe. 

Abs tandes .  M i t - z u n e h m e n d e m  S t r o m  e u t s t e h e n  meh re r e  
Brennflecke,  die ause inander l au fen .  Be im  V o r h a n d e n s e i n  
eines Magnef fe ldes  t r i t t  m i t  s t e igender  m a g n e t i s c h e r  Feld-  
stSkrke eine Bf inde lung  der  Brennf lecke  auf.  Da  bet  d iesen  
Ve r suchen  die Lichtbogenl~inge nach  oben  u n d  u n t e n e r h e b l i c h  
z u n i m m t ,  wurde  eine zweite Versuehs re ihe  m i t  der  E lek t roden-  
fo rm n a c h  Fig. t b durchgeff ihr t .  Die A u f n a h m e n  zeigt Fig. 3. 
Man  e r k e n n t  die m i t  z u n e h m e n d e r  m a g n e t i s c h e r  FeldstXrke 
a u f t r e t e n d e  B t inde lung  der  K a t h o d e n b r e n n f l e c k e ,  die 6r t l ich 
n i ch t  an  die ~be r sch lags t e l l e  der  E l ek t roden  g e b u n d e n  ist. Die 
e inzelnen Brenn f l eckspu ren  zeigen a n d e u t u n g s w e i s e  eine 
T e n d e n z  zu einer  e l e k t r o d y n a m i s e h  a n o m a l e n  Bewegung ,  doch  
erlOschen sie dabei  bald,  se lbs t  w e n n  der  G e s a m t s t r o m  d u rch  
den  L ich tbogen  IloCh z u n i m m t .  

E ine  derar t ige  B i inde lung  der K a t h o d e n b r e n n f l e c k e  wird  
auch  a m  H g - N i e d e r d r u c k b o g e n  im  t r a n s v e r s a l e n  Magne t fe ld  
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beobachtet~) ,  doch ffihren die Brennflecke dabei  gemeinsam 
eine e lek t rodynamisch  anomale  Bewegung aus, wghrend  sic 
bei unseren  Versuchen an Kupfe r  bei  Res tgasd rucken  yon 
2 �9 10 -~ Tor t  w~hrend  der  Stromflul3dauer yon 1 ms p rak t i sch  
s tehen  bleiben. 

Her rn  Dr. E. SCHMIDT und  Her rn  P. DUFFING danken  wir  
ffir die Anregungen,  die sic uns im Laufe  vieler Diskussionen 
gegeben haben.  

Siemens- Schuckertwerke A .-G., Berlin, 
GRETCHEN MULLER und  RUDOLF PATZELT. 
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Kristallabscheidung auf Wachstumsspiralen. 

Es wurde  der  EinftuB -con spiraligen ~rachs tumshi ige ln  
auf die or ient ier te  Kr is ta l labscheidung an organischen Stoffen 
geprtift .  Ve rwende t  wurden  dutch  Subl imat ion erzeugte 
Tragerkristal le,  auf die der  Gasts tofI  ebenfalls  du tch  Subli- 
ma t ion  aufgebracht  wurde.  Un te r  E inha l tung  geeigneter  Tem- 
peraturverh~l tnisse ,  wort iber  an anderer  Stelle ber ich te t  wer-  
den soll, ergab sich folgendes ]gild: 

t .  Die Spiralen der  Tri~gersubstanz wachsen mi t  den 
Mit teln der  Gas t subs tanz  welter.  Vorausse tzung daffir is t  
lfickenlose Mischkris tal lbi ldung der  Par tner .  So k6nnen  Spi- 
ralen yon Borneot  mi t  Campier ,  von /%Chlornaphthalin mi t  
f i -Bromnaphtha l in  und  yon  p-Chlorbrombenzol  mi t  p-Dibrom-  
benzol  wei terwachsen.  

2. Keimbildungserleiehterung dutch den Spiralrand. a) Trb~- 
g e r u n d  Gast  haben  f l / ichenhaften Habi tus  und  bi lden Fo rmen  
mi t  rundl icher  Begrenzung.  Der Gasts toff  se tz t  sich ent lang 
des Spiralrandes in paralleler  Verwachsung  fest, dieser wird 
unregelm~Big gelappt  (Fig. t), das Spi ra lzent rum w~chst  aber  

Fig. t - -6 .  I Phenanthren auf Fluoren. 2 Chloranil auf 2,3-Benzofluoren. 
3 Bromural auf Phenanthren. 4 Pikrins~iure auf 2,3-Benzofluoren. 5 Hexa- 

chlorbcnzol auf 2,3-Benzofluoren. 6 Phthalanil auf 2,3-Benzofluorem 

n ich t  weiter,  so dab die Spiralen e ingeebnet  werden.  Neu 
auf t re tende  Spiralen des Gasts toffes  s tehen  n ich t  in d i rekter  
Beziehung zu den Tr~gerspiralen.  Dieses Verha l t en  ist  vor  
allem bei Stoffen mi t  spezifischer Ke iminduk t ion  anzutreffen,  
die als i somorph  im wei teren  Sinn b e k a n n t  sind [z. B. Fluoren 
auf Phenanthren~) ,  Diphenyl  auf FIuoren*),  P h e n a n t h r e n  auf 
Anthracen l ) ] .  ]3esitzt der  Gasts toff  die Tendenz  zur Aus- 
bi ldung yon Kris ta l len  mi t  geradlinigen Begrenzungselemen-  
ten,  so geben die induzier ten  Gastkris tal le  das Bild der  Spi- 
ra len mi t  Un te rb rechnngen  wieder  [z. 13. Chtoranil (Fig. 2) und 
/~-Naphthol auf 2,3-Benzoflnoren].  Dieser Fal l  b i ldet  den 
Ubergang  zu b). - -  b) Die Gastkris tal le  h a b e n  vorwiegend 
pr i smat i schen  Hab i tu s  und  scheiden sich auf den SpiraleI1 
or ienf ier t  ab. Der  Spira l rand wirk t  dabei  keimbildungsf6r-  
dernd,  so dab die Gastkris tal le  en t lang  des S tufenrandes  
angere icher t  s ind (Fig. 3). Auch bei verz6ger ter  Keimbi ldung  
kondens ie r t  sich der Gasts toff  in F o r m  von Tr6pfchen ent lang 

des Spiralrandes (Fig. 4). An eckigen Spiralen, die ja selbst  
auch immer  or ient ier t  sind, wachsen die Gastkristal le  vielfach 
di rekt  ent lang des S tufenrandes  (Fig. 5). Die Wachs tums-  
erleich• die der S tufenrand  gew~hrt ,  wird aber  bedeu-  
tungslos,  wenn  die bevorzugte  W a c h s t u m s r i c h t u n g  n ich t  
parallel  zur R ich tung  der  Stufe verl~Luit. In  diesem Fall  
werden  die Kristalle wohl  ebenfalls vorzugsweise am Stufen-  
rand  gebildet,  sic wachsen  abet  in dem en t sp reehenden  Winkel  
fiber mehrere  Stufen h inweg (Fig. 6). Daraus  ergibt  sich, dab 
Wachs tumssp i ra len  in der  t IShe bis zu e twa 2 ~ mi t  Stufen-  
h6hen  bis zu 0,5 Ix die or ient ier te  Kr is ta l labscheidung n ich t  
stSren. Ih r  Einflul3 beschr~nkt  sich auf eine allgemeine Keim- 
bi ldungser le ichterung und in besonderen  F~llen auf t re tende  
Wachs tumser l e i ch te rung  du tch  den Stufenrand.  

Pharmakognostisches Institut der Universit~t, Innsbruck. 
M. BRANDSTATTER. 
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Polarographische Untersuchung hoehmolekularer Stoffe 
mittels Maximaunierdriickung. 

ES ist bekannt ,  dal3 viele Farbs tof fe  sowie verschiedene 
aromat ische  polymeris ier te  und hochmolekulare  Stoffe maxima= 
d~Lmpfende Wirkung  aufweisenl) .  Weniger  erforscht  s ind die 
Zusammenh~nge  zwischen Molekelbeschaffenhei t  und Maxima-  
unterdr i ickung;  wit  haben  deshalb einige ausgew~hlte  Stoffe 
mi t  dem HEYROVSKY-Polarographen (Typ 30t) in i0 -a -norma - 
ler Kal iumchlor idl6sung untersucht .  

Bei der  wasserl6slichen StXrke bes t eh t  ein geradliniger 
Zusammenhang  zwischen S t~rkekonzent ra t ion  und Maxima-  
unterdrf ickung.  Anders  verh~It  sich dagegen na t ive  St~rke, 
welche bei gleichen Konzen t r a t ionen  prak t i seh  keine diimp- 
fende Wirkung  aufweist .  W e n n  na t ive  St~trke mi t  zunehmend  
konzent r ie r te r  Salpeters~ure immer  wei tgehender  depolymeri -  
siert  wurde,  bemerk te  man,  neben  gleicher Trockenrf ickstand-  
konzentra t ion,  mi t  for t schre i tender  Depolymer isa t ion  eine 
zuerst  schnelle, dann  langsamere Erh6hung  der  max ima-  

d~mpfenden  Wirkung  (Fig. l). Der  Z u s a m m e n h a n g  zwi- 
schen Konzen t ra t ion  und  H6he des Maximums ges ta l te te  
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Fig. 1. Fig. 2. 
Fig. I. Zusammenhang zwischen Hydrolysegrad der St~irke 
und Maximumhbhe des Sauerstoffs. Je 5 g St~rke wurden 
mit 10 ml Salpeters~iure der angegebenen Konzentration hydro- 
lysiert; das neutralisierte und dialysierte Hydrolyseprodukt 
wurde eingetrocknet, und zu je t0 ml Grundlbsung wurdeu 

250 gg Trockenriickstand hinzugeffigt. 
Fig. 2. Zusammenhang zwischen Maximumhbhe des Sauerstoffs 
und St~irkekonzentration. 5 g St~irke wurden mit 10 ml Sal- 
peters~ure yon 0,01 g/L (I) bzw. 100,0g/L (II) Konzentratiou 
hydrolysiert; zu je t 0 m l  Grundlbsung wurden verschiedene 
Mengen des neutralisierten, dialysierten und eingetrockueten 

Hydrolyserfiekstandes hinzugeftigt. 

sich bei den versctl iedenen Depolymer i sa t ionsprodukten  n ich t  
immer  geradlinig, was aus Fig. 2 hervorgeht ,  wo die be iden  
Grenzf/~Ile der  untersuchten ,  n ich t  v611ig, sondern  nur  bis zu 
e inem gewissen Grad abgebauten  Depolymer isa te  wieder- 
gegeben sind. Die dazwischenfal lenden Depolymer isa te  zeigten 
einen kontinuier l ichen,  vom Depolymer isa t ionsgrad  abhXn- 
genden ~dbergang yore einen Grenzfall  bis zum anderen.  
E n d p r o d u k t e  des St~rkeabbaus,  wie Glukose und  Zucker- 
s~ure, bewi rk ten  auch ill hunder t f ache r  Konzen t r a t i on  keine 
Maximaunterdr i ickung.  Den Versuchen nach wird die DXmp- 
fung des Maximums  n ich t  nur  yon  der  Trockenrf icks tand-  
konzent ra t ion ,  sondern  auch yon  der  Molkonzent ra t ion  sowie 
der  Molekelgr6Be heeinfluBt. 

Diese Befunde konn ten  durch weitere  Un te r suchungen  der 
Maximaunterdr f iekung  ill Abh~ngigkei t  yore Hydro lysegrad  
bisher  bei den Hydro lysep roduk ten  der Carboxymethy t -  
cellulose, des Gummiarabikums,  des Tragants  und der Gelat ine 


