
326. Ernst Beckmann: Natriumlampen fUr Polarisation. 
[Uitteilung aus dem Kaiser-Wilhelm-Institut far Chernie, Berlin-Dahlem.] 

(Eingegangen a m  2. August 1912.) 

Bci den gebrauchlichsten Natriumlampen wird nach B i i n s e n s  
Vorgang feste Natriumverbiodung auf einer Unterlage von Platin, 
Asbest oder keramischer Masse in die Flamme gefiihrt. Diese Lampen 
lassen aber in Bezug auf bequeme Handhabung, dauernd gleichmaBige 
Fiirbung und Intensittlt z u  wiinscben ubrig; auch wird soviel Natrium- 
verbindung verdampft , daB bald starke Verunreinigung der Zimmer- 
lult  mit Salzstaub die Folge ist, was den Polarisationsapparat selbst 
schiidigt. Im AnscbluB an meine Versuche, zur Farbung der Flamme 
verstaubte Salzliisung zu verwenden, habe ich bereits eine Natrium- 
lampe beschrieben I), bei welcher die Zerstaubung durch Pressen von 
Druckgas durch poroses Porzellan oder durch elektrolytische Gasent- 
wicklung bewirkt wird. 

Spater haben auch E. H. R i e s e n F e l d  und H. E. W o h l e r s z )  eine 
Natriumlampe eniplohlen, bei welcher die elektrolytische Zerstaubung 
im unteren Teil eines Tec lu-Brenners  erfolgt. 

Die Einfiihrung von Salzstaub in die Flnmrne bietet tatsachlich 
so  groBe Vorteile. daB ich durch weitere Versuche erstrebt habe, 
dieses Verfahren der Laboratoriumspraxis nach Noglichkeit anzupassen. 
I m  Nachstehenden moge die Konstruktion einiger Polnrisationslampen 
niitgeteilt werden, wie sie im Laufe der Zeit sich herausgebildet haben. 

1. Z u m i s c h e n  d e s  S a l z s t a u b e s  zu d e r  v o m  M i s c h r o h r  d e s  
B r e n n e r s  a n g e s o g e n e n  L u f t .  

Bei dern in  Fig. 1 (S. 2524) abgebildeten Breoner besteht das unten 
offene Mischrohr im Interesse der Sauberkeit und Haltbarkeit nicht aus 
Metall, sondern aus Porzellan, Glas, Quarzglas usw. Das Leuchtgas 
wird seitlich vermittels eines Rohrchens t aus Glas oder Quarzglas 
eiogefuhrt. Dieses Rohrchen aus ev. emailliertem Nickel herzustellen, 
crscheint um so unbedenklicher, als es n u r  mit Kork eingefiihrt ist, 
und behufs Reinigung jederzeit leicht entfernt werden kann. Eine 
besondere AusstrBmungsdiise laBt sich durch eine blode h u n g  in 
d e r  Wandung, vergl. Fig. 1, r ersetzen. Die seitliche Zufiihruog von 
Gas bietet den Vorteil, daB durch Drehen des Riihrchens der Gas- 

*) Ph. Ch. 35, 655 [1900]. 
a) Zeitschr. fur wissensch. Photographie, -physik u. -chemie 5, 194 [1907]. 
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strom von der vertikalen Richtung abgelenkt und dadurch die Menfie 
der nachgesogenen Luft  reguliert werden kann. Das Brennerrohr 

ist io  einer Stativ- 
klammer mit Feder f, 
die durch Schraube 
s gespannt werden 

kann, festgehalten, 
aber bequem ver- 
schiebbar. Zur Ver- 
staubung dient 2-4- 
prozentige Natron- 
lauge oder Sodalij- 
sung. Nachdem sich 
gezeigt hat, da13 V O D  

dunoen Platindrah- 
ten, welche alu Elek- 

troden verwendet 
wurden, sich keine 
kleineren Gasblasen 
entwickelten als von 

Flacben, kamen 
Blechelektroden aus 
Nickel zur Verwen- 
dung, die nach Fi- 
gur 1 durch ein Ebo- 
nitstuck zusammen- - gebalteo uod durcb 
Qiiecksilberkontakte 

+ beqnem auswechsel- 
bar gemacbt werdeo 
konnten. Statt des  
Quecksilbers lassen 
sich auch Klemm- 
kontakte, Figur 2 
(S. 2525), verwenden. 

Zur Elektrolyse ge- 
Fig. l. Natriumlampe f i r  glcichmiDige Verteilung dcs ni,gen zwei hiuter 
Salzstaubes iru Leuchtgas-Luft-Gemisch. (1;s wirkl.Grbl3e) ander geschaltete Akku- 
mulatorzellen, drei Trockenelcmente oder eine Thermosiule. Natiirlich kann 
man auch Gleichstrom von hiiherer Spannung unter Vorscidten Ton Wider- 
st inden benntzen. Die Gaseatwicklung mull PO gering seiti, daB die Fliissig- 
keit nur emulsionsnrtig getriibt eracheint und  sich noch kcinc grd3eren Gas- 
blasen auf der Fliissigkeit sammeln. 
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Uuter diesen Umstinden ist der entwickelte Salzstaub 
da13 durch ihn die Luft nicht merkbar verunreinigt wer 
Gleichwohl farbt er die angezdndete 
Breunerflamme, in die er, bei hin- 
reichender Annaherung des Elek- 
trolytgefiiBes an das untere Ende 
des hlischrohres, rollig hineinge- I - - ' '  

sogen wird, nicht weniger, a19 eine 7-r 
i n  die Flamme gebracht'e Kochsalz- ! ! 
probe Auch bei stundenlanger : !; ; 
Elektrolyse findet keine merkbare ' I /  / 
Erwarm ung cider auch ein merk- '%..~~~x~~~~z 
barer Verbrauch der Losung statt, 
so daI3 wohl fur alle Zwecke dem 
Wunsche nach einer dauernd gleich- 
maaigen Fhrbung entsprochen wird. Fig. 2. Klemmkoi 

.. ,_..----- 

50 gering, 
leu kann. 

1. 
takt. 

S t e i g e r u n g  d e r  I n t e n s i t a t .  
I n  auBerordentlichem Grade wird die Lichtinteositat der Flamme 

verstirkt, v e n n  man sie ringsum mit einer Sauerstoflzone umgibt. 
Nach Figur 1 wird das obere Ende des Brennerrohres mit einer Hiilse 
p RUS Porzellan oder auch Eisen umgeben, die nach unten abge- 
schlossen. aber nach oben offen ist, uod in die man Sauerstoff ohne 
besonderen Druck einleitet. 

Versuche, vermittels eines D a n i e l l s c h e n  Geblases brauchbare 
Natriumlampen zu erhalten, haben nicht ziim Ziele gefiihrt. Durch 
Drehen des Gashahnes bezw. des Gaszufuhrungsrohres des B u n s e n -  
Brenners und  durch Regulieren des zugefuhrten Sauerstoffs liiBt sich 
leicht ein Intensit5tsniaximum einstellen. Bei kleinerer Leuchtgasflamme 
und langsam gesteigertem Sauerstoffzutritt erhalt man das beste Resultat. 

2. F a r b u n g  d u r c h  U b e r f u h r e n  d e s  S a l z s t a u b e s  i n  d i e  
au 13 e r e  F l a m  m e n z o n  e. 

Die Erfahrung hat ergeben, daB es fur die Gewinnung geeignet 
gefarbter Flammen nicht notwendig ist, den Salzstaub gleichmiiI3ig i n  
den Brennergasen zu verteilen. Es genugt durchaus, der auBeren, am 
starksten erhitzten Flarnmenzone den Salzstaub zuzufuhren. Dazu kann 
die in Fig. 3 (S. 2526) abgebildete Konstruktion dienen. Das Elektrolyt- 
gefaB umgibt den oberen Teil des Brennerrohres und ist mit ihm in 
einem Stuck aus Porzellan hergestellt. Zur Elektrolyse dienen wieder 
Natronlauge bezw. Sodalosung und Nickelelektroden, die hier zylinder- 
formig gestaltet sind. 

164' 
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Fur die Zuleitungsdriihte befinden sich am GefLBrand Ausspa- 

Zurn VerschluB des 
GefaBes dient eine 
Porzellauplatte, die 
durch eine mittlere 
Offnung das Brenner- 
ende so hindurch- 
treten liiBt, daB ein 
Zwischenraum von 
etwa 1.5 m m  frei- 
bleibt. Das Brenner- 
ende ragt etwa 2 nirn 
uber dem Deckel 
hervor. 

Durch Einleiten 
von Luft bzw. Sauer- 
stoff in das mit dem 
Deckel verbundeue 
Rohr 21 gelangt der 
Salzstaub i m  Bren- 
nerende vorbei zur 
HuBeren Flammeu- 
zone. Wie schon ge- 
sagt, ist eine kleine 
Flamme vorzuziehen. 
Der  Sauerstoff wird 
n u r  in  geringerlfenge 

Fig. 3. Natriumlampc fiir Eiofiihrung des Salzstaubes gebraucht und kann, 
wenn cine Bornbe mit 

Reduzierventil nicht zur Verfiigung steht, in einem K i p  pschen Apparat 
aus Wasserstoffperoxyd und Chlorltalk entwickelt werden. D a  sich 
Wasserstoff in doppelt SO groBem Volumen entwickelt als Sauerstoff, 
ist es zweckmaBig, die auBere Elektrode als KatLode zu nehrnen. 

Die EiDstellung der groBten Licbtintensit'at gescbieht wieder durch 
Einregulieren des Zutritts von Leuchtgas einerseits, yon Luft bezw. 
Sauerstoff andererseits. Eine zu starke Eryarmung des Elektrolyten 
ist auch hier nicht zu bef~rchten.  

Vielleicht erscheint ea nicht uberfltssig, auf einige kleine Abweichuogen 
bei der Konstruktion aufmerkssm zu machen, die vortbergehend im Gebrsuch 
gemesen sind. Man kann den Deckel anstatt flach, gewblbt herstellen und 
ihn mit einem Falz in das ElektrolytgefiiD einsetzen, Fig. 4 (S. 2527). Die Wol- 

rungen. 

in die a d e r e  Flammenzonc. ( ' / I  wirkl. Gr613e.) 
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bung brachte aber keinen Vorteil und der Falz den Nachteil, d d  der Deckel 
bei einem schlecht zentrierten Brennerrohr nicht verwendet nerden kann. 

Eine horizontale Verschiebung des Deckels, welche durch den 
Falz verhindert a i rd ,  kann auch dadurcb ausgescblossen werden, da13 
nian nach Art der Fig. 3 die Elektrodendrihte aufwjirts biegt und 
Klernmscbrauben verwendet, die den Deckel festbalten. Anbringen 
yon Feilllachen an den Drahtenden und den Klemmschraubenenden 
l i m n  die Stabilitat ooch erhoben. 

P 

Fig. 4. Deckel mit Falz 
und Walbune. Fig. 5. Zuleitung des Sauerstoffs 

von unten. 

Das zum Eiiileiten von Sauerstoff bestimmte Rohr p kann man nacb 
Fig. 5 auch von iinten einfiihren und mit eineni Glashiitchen uberdecken, urn 
den Sauerstoffstrom wieder nach abwirts auf die Fliissigkeit zu lenken. 
Diese Eiorichtung beeintrachtigt aber die Handlichkeit etwas und ergibt auch 
den Nachteil, daB bei unvorsichtigem Einfiillen der Pliissigkeit solche in den 
Zuleitungsschlauch gelangen kann. Fur die Zuleitung des Leucbtgasee zurn 
Mischrohr l a t  sich je nsch Belieben ein Glas- oder Metallrohr verwenden. 

G r i i B t e  I n t e n s i t a t .  
In hohem hIaBe laBt sicb die Lichtintensitat noch steigern, wenn 

statt der Leuchtgasflamme eine Wasserstoffflamrne verwendet wird. 
Man kann dazu die oben beschriebene Porrichtung benutzen, mu0 
aber dafur Sorge tragen, dnB beim Miscbrohr das untere Ende ver- 
scblossen wird, weil soost ein Zuruckscblagen der Flamme unaus- 
bleiblich ist. 

Da nus VergeBlichkeit erlabrungsgemaB der VerschluB leicht ver- 
absaumt wird, lasse ich jetzt gewohnlich das Wasserstoffgas aus einem 
unverzweigten Rohr, Fig. 6, 6, (S. 2528), brennen. 



F 

Fig. 6. Einrichtung fur 
Wasserdoffflarnrne. 

F 

Fig. 6. Einrichtung fur 
Wasserdoffflarnrne. 
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Ebensowenig n i e  Sauerstoff wird der 
Wasserstoff i n  groBen Mengen gebraucht, so 
daB es nicht niitig ist, eine Wasserstoffbombe 
mit Reduzierventil besonders anzuschaffen. 
l\'enn eine solche fehlt, geniigt ein Kippscher  
Apparat mit %ink und Salzsaure zur Speisuug 
cler Flamme. Man bedenke,'dafl fur den Poln- 
risationsnpparat n u r  eine kleine, wenn nur 
ruhige Flamme zur Verfiigung z u  sein braubhr. 
Die hohe Temperatur mnclit es nber hicr 
erforderlich, durch eine Tiille Q von Quarzglaj 
oder durch Bekleidung der Brennerfiffnung mit 
Platinfolie das Porzellan z u  schutzen. Diirch 
Regulierung der kleinen M'asserstoffflamme 
und des schwachen Sauerstoffstromes geliogt 
es auch hier wieder leicht, die groBte Intensitlt 
einzustellen. Zur Beruhigung der Flamme wird, 
wie i n  alien friiheren Fallen, auch hier der 

Schornstein, Fig. 1 u. 3, verwendet, 
welcher nach Fig. 7 durch fiber- 
hhngen eines Bleudschirmes verlao- 
gcrt werden kann, so daB n u r  ein 
Lichtspalt zum Beobachten ubrig 
bleibt. Besonders bei weniger inten- 
siven Flarnmeii ist die Verwenduug 
des Blendschirmes nicht notig. 

Mit dem hier angegebeneu 
Hillsmittel werden so helle Flarnmen 
erhalten, daB dadurch das Polari- 
sieren von gefarbten oder getrubten 
Plussigkeiten in hohem MaBe er- 
leichtert wird. Es mag nicht un- 
erwiihnt bleiben, da13 bei den hohen 
Temperaturen sich die Nuance der 
Fnrbe etwas andert; durch das ub- 
liche Vorschalten einer Kalium- 
chromatlosung ev. nach L a n d o l t  
KaCrOa + NaSO, + K h i n O d ,  als 
Farbenfilter l a& sich aber ein 
storender EiofluB fur die Beobach- 
tung ausschlieflen. 

Naturlich kann man diese Vor- 
Fig. 7. Schornstein und Schutzblende. richtungen .such fiir andere Licht- 



arten, wie Lithium-, Kaliumlicht usw., verwenden, um die Intensitat 
zu steigern. hlit der naheren Cntersuchung der entsprechenden 
Spektralerscheinun~en bin ich beschaftigt. 

Bei der Herstellung der Modelle hat mich der Universitats- 
mechaniker G. H i l d e b r a n d t ,  Leipzig, unterstutzt. Die Apparate 
sind durch D. R.-G.JI.  475718 and 475722 geschutzt und von der 
Firma P a u l  A l t m a n n ,  Luisenstr. 47, Berlin, z u  beziehen. 

326. Kurt Braes: ffber die Oxgdation von Anilido-chinonen 
zu Benridin-Derivaten. 

(Eingegangen am 1. Augiist 1912.) 
I ' u m m e r e r  und B r a s s  berichteten seinerzeit ubor Kiipenfarb- 

stoffe aus cr-Napbthochinonl). Damals wurde durch Kondensation 
mit p-Phenylendiarnin ein Bis-a-naphthochinonyl-~~-pbenylendiamin mit 
substantiven Eigenschaften erhalten, aus Benzidin jedoch entstand 
selbst bei OberschuB von a-Naphthochioon immer nur dau M o n o -  
naphtbochinonyl-benzidin, dessen Leukoverbindiing iibermscheoder- 
weive auch schon deutlich substantive Eigenschaften zeigt. Dnu 
,\;N'-Bis-u-naphthochinonyl-2-benzidio (Formel I), dessen A u f -  
bau an den Kongofarbstoff erinnert und welches nuch als Kiipenfnrb- 
stoff Interesse erweckt, konnte ich jetzt erhalten, iodem ich vom 
2-Anilido-a-napbthochinon ausging und zwei XIGlekule desselben auf 
oxydativeni Wcg vereinigte: 

O H  
/+;-N-/-\* 

2 1  1 , \-./ + 0 = H20 
\/\/ 

V 
0 I1 II  0 

0 I. 0 

Versetxt man die safraniorote L6wng von 2 - A n i l i d o - a - n a p h -  
t h o c h i n o n  in konzentrierter Schwefelslure mit etwas M a n g a n -  
s u p e r o x y d ,  so tritt sofort bei ~ew6bnlicher  Temperatur ein Farben- 
umschlag ein, die Lasung wird violett; gieBt man sie auf Eis, so 
scheidet sich der neue Farbstoff in dunkelbraunen Flocken ab. 
~- 

I) B. 44, 1647 [1911]. 




