
17 3 

Mitteilungen aus dem Institut ftir 
Radiumforschung 

Nr. 83 

Cber die Verdampfung des Ra C 
Von 

Stanislaw Loria 

(Mit 2 Textfiguren) 

(Vorgelegt in der Sitzung am 9. Dezember 1915) 

w i. Die Ergebnisse der Unte rsuchung  der Verdampfung 

des T h B  und Th C a legten es aus mehreren Grtinden nahe, 

auch die entsprechenden Glieder der Ra-Reihe in derselbea 

\Veise systematisch zu prtifen. 

In den vorliegenden ~tlteren Angaben beztigli'ch der Ver- 

dampfung des aktiven Niederschlages des Radiums findet man 
zwar  sehr wertvolle Winke zur Frage nach dem Aufbau  der 

Zerfallsreihe hinter tier Ra-Emanat ion ( B r o n s o n 2 ) ,  kann abet 

noch keinen Einblick in die Natur und den Mechanismus 

dieser allen Anzeichen nach ziemlich verwiekelten Erscheinung 

erlangen. 

Nach D u a n e  3 soll die VerflCtchtigungstemperatur des R a A  

niedriger sein als die des RaB.  Sp/itere Versuche yon M a- 

k o w e r  ~ zeigten dagegen, daft die Entfernung des RaA vom 

erhitzten Platin zwischen 800 und 900 ~ C. beobachtet  wird, 

1 st. Loria, Wiener Berichte, IIa, 12g, Mitt. a. d. Inst. f. Radiumforsch. 
Nr. 81 (1915). 

2 Bronson, Phil. Mag., 11, 143 (1906). 
3 Duane, Journ. d. Phys., 4, 605 (1905). 

W. Makower, Le Radium, 6, 50 (1909). 
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w / ih rend  nach  d e m s e l b e n  B e o b a c h t e r  das  Ra B s c h o n  bei e twa  

710 ~ C. zu  v e r d a m p f e n  beginnt .  

C u r i e  und  D a n n e :  ze ig ten ,  dab  bis  z u r  T e m p e r a t u r  yon  

e t w a  630 ~ C. ke ine  Ve r f l t i ch t i gung  des  R a B  n o c h  die  des  

Ra C zu  m e r k e n  ist, o b e r h a l b  d i e se r  T e m p e r a t u r  a b e r  s c h o n  

n a h e z u r e i n e s  C a u f  dec e rh i t z t en  Platinunteri~age zur f ickb le ib t .  

M a k o w e r  2 f i b e r z e u g t e  s ich,  dab  die Ve r f l i i ch t i gung  des  

Ra C yon  d e r  N a t u r  de r  U n t e r l a g e  s t a rk  abh / ing ig  is t ;  w / ih rend  

es  n / iml ich  v o m  Pt und  Ni e t w a  z w i s c h e n  700 und  800 ~ C. 

zu  v e r d a m p f e n  b e g i n n t  und  bei  e t w a  1200 ~ C. volls tS.ndig 

ver f l t i ch t ig t  wi rd ,  b le ib t  es a m  Q u a r z  a u c h  noch  be i  1320 ~ C. 

t e i lwe i se  haf ten .  M a k o w e r  ha t  a u c h  s c h o n  die  Ver f l f i ch t igung  

des  Ra C bei  v e r s c h i e d e n e n  T e m p e r a t u r e n  g e m e s s e n  u n d '  d a s  

Resu l t a t  d i e se r  B e s t i m m u n g e n  l/il3t s ich  in fo lgende r  T a b e l l e  

i i be r s i ch t l i ch  z u s a m m e n f a s s e n :  

v e r d a m p f u n g  d e s  Ra C in  L u f t  (nach  M a k o w e r ) .  

Prozent des verfli.ichtigten Produktes (Ra C) Temperatur 
t vom Pt yore Ni vom Quarz 

750 ~ C. 
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DaB die V e r f l t i c h t i g u n g s t e m p e r a t u r  des  a k t i ve n  Nieder -  

s c h l a g e s  yon  der  G a s a t m o s p h ~ r e ,  i n  w e l c h e r  die V e r d a m p f u n g  

1 Curie  und Danne,  C. R., 133, 748 (1904). 
2 W. Makower,  1. c. 
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vorgenommen wird, abhS.ngig ist, zeigen die Versuche von 
H. S c h r a d e r  1 und yon A. S. R u s s e l l ?  Die von ihnen beob- 
achteten Erscheinungen weisen auf die Existenz chemischer 
Verbindungen kurzlebiger radioaktiver Produkte hin. Auch die 
yon L. Me i tne r ,  a M a r s d e n  und W i l s o n  ~ und P. Bee r  und 
K. F a j a n s  5 beobachtete leichtere Verfltichtigung des Th C- 
Chlorids spricht ffir die Existenz und die Bedeutung solcher 
chemischer Reaktionen und nStigt zur Vorsicht bei der Inter- 
pretation der Verdampfungsexperimente. 

Das Problem der Verdampfung aktiver Niederschl/ige bot 
demnach ursprtinglich nur praktisches Interesse als Methode 
zur Isolierung und Identifizierung, respektive Einreihung 
einzelner l~lbergangsprodukte im Umwandlungsschema. Die 
Resultate solcher Untersuchungen kSnnen und mtissen auch 
zur Entscheidung der strittigen Fragen nach der Verzweigungs- 
stelle der B-, respektive C-Produkte herangezogen werden. 6 

Fth" praktisch-analytische Zwecke ist die Sublimations- 
methode von R a m s a u e r  7 verwendet und vervollkommnet 
worden. 

w 2. Theoretisches Interesse gewinnt die Erscheinung der 
Verfltichtigung aktiver NiederschlS.ge im Anschlul3 an die 
Folgerungen der sogenannten Isotopentheorie. 8 Angeregt durch 
die Tatsache faktischer Untrennbarkeit einiger radioaktiven 
Produkte yon gewissen nichtaktiven Elementen, basiert auf 
die bekannten, yon Russe l l ,  S o d d y ,  H e v e s y  und F a j a n s  
formulierten Verschiebungsgesetze, ftihrt bekanntlich diese 

1 H. S c h r a d e r ,  Phil. Mag., 24, 125 (1912). 
A. S. R u s s e l l ,  Proc. Roy. Soc. A., 36, 240 (1912); Phil. Mag., 24, 

134 (1912). 

~ L. Meitner, Phys. Zeitsehr., 13, 623 (1912). 

E. Marsden and R.H. Wilson, Phil. Mag., 26, 354 (1913). 

~' P. Beer und K. Fajans, Phys. Zeitsehr., 14, 947 (1913). 

':; Vgl. die demn~ichst erscheinende Notiz ~()ber die Verzweigungsstelle 
der Th-Reihe,, Phys. Zeitschr., 17, 6 (1916). 

A. B e c k e r - - C .  R a m s a u e r ,  iJber radioaktive Met~methoden und 
Einheiten. Heidelberg 1914. -- Le Radium, 11, 100 (1914). 

s Vgl. den zusammenfassenden Bericht von K. Fa j  an  s, Phys. Zeitschr., 
16, 456 (1915). Daselbst ausftihrliches Literaturverzeichnis. 
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Theorie u. a. zu der Folgerung, dab sowohl die Emanationen 
des Ra, Th und Ac, wie auch ihre Umwandlungsprodukte 
(RaA, ThA,  AcA; RaB, ThB,  AcB; RaC, ThC,  AcC) als 
Isotope der 0., respektive der VI., IV. und V. Gruppe des 
periodischen Systems-angesehen werden sollen. 

Die Auffindung mSglichst vieler Belege ftir die Riclatig- 
keit der Folgerungen der Isotopentheorie bildet zurzeit eines 
der Hauptprobleme auf dem Gebiete der physikalischen und 
chemischen Radiologie. In vielen F~illen ist es gelungen, auf 
c h e m i s c h e m  oder e l e k t r o c h e m i s c h e m  Wege oder dutch 
Prfifung der theoretisch berechenbaren A t o m g e w i c h t s u n t e r -  
s c h i e d e  der Endprodukte der Umwandlungsreihen direkt fflr 
die genannte Theorie sprechende Tatsachen experimentell zu 
finden. Den Erfahrungen gem/il3 muf3 man die Isotope als 
thermodynamisch verschiedene, chemisch untrennbare, elektro- 
chemiseh ,~ vertretbare,, (H e v e s y und P a n e t h) Stoffe betrachten. 

Beziiglich der Gleichheit ihrer p h y s i k a l i s c h e n  Eigen- 
schaften gilt vorderhand als erwiesen, 

1. dab die Spektra isotoper Bleisorten im Sichtbaren und 
Ultravioletten so weitgehende .~hnlichkeit aufweisen, dab die 
etwa noch bestehenden Unterschi'ede mit den his jetzt ange- 
wandten Mitteln der Spektralanalyse nicht aufzufinden sind; ~ 

2. daf~ die Wellenl/ingen einiger Linien des 7-Strahlen- 
spektrums 2 des RaB mit den in Blei erzeugten, respektive 
den aus der Moseley'schen Beziehung ffir Blei berechneten 
charakteristischen X-Strahlen der L- und K-Serie bis auf 
einige Prozente (ibereinstimmen; 

3. daf3 die Magnetisierungszahlen yon Ra G-Chlorid und 
gewShnlichem Bleichlorid 3 innerhalb der erreichbaren Versuchs- 
genauigkeit nicht zu unterscheiden sind. 

1 F. E x n e r  und E. H a s c h e k ,  Wiener Berichte IIa,  121, 1075 (1912). 
A. R u s s e l  and R. R o s s i ,  Proc. Roy. Soc. 87A, 478 (19112). O. H S n i g s c h m i d  
und St. H o r o v i t z ,  Wiener Berichte, IIa, 123, Mitt. a. d. Inst. f. Radiumforsch. 
Nr. 73 (1914). 

2 E. R u t h e r f o r d  and E. da C. A n d r a d e ,  Phil. Mag., 27, 854; 2S, 263 
(1914). 

~ St. M e y e r ,  Wiener Berichte, Mitt. a. d. Inst. f. Radimnforsch. Nr. 77 
(1914), Elster-Geitel-Festschrift, 146 (1915). 
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In Anbetracht der Schwierigkeit und Unsicherheit  aller 
solcher Messungen kann jedoch diesen p h y s i k a l i s c h e n  
Belegen vorderhand keine direkte Beweiskraft  zuerkannt  
werden.  Ihre nicht zu untersch/itzende Bedeutung ftir die 
Isotopentheorie bemht  vielmehr darauf, dab sie ihre Folge- 
rungen gewissermaBen indirekt beftirworten, indem sie zeigen, 
inwiefern auf dem Gebiete physikal ischer  Erscheinungen die 
Konsequenzen der Theor ie  gelten kOnnen, ohne auf Wider-  
spruch mit den Ta t sachen  zu stofien. 

In diesem Sinn ist auch das Ergebnis  der Versuche fiber 
Kondensat ion der Th-  und Ra-Emanat ionen in niedriger Tem-  
peratur  zwecks ihrer eventuellen T rennung  zu interpretieren. 1 
Von diesem Standpunkt  aus wird auch der Vergleich des 
Verdampfungsvorganges  isotoper C-Produkte wtinschenswert  
sein und ffihrt -- wie ich zeigen werde -- zu anregenden 
Ergebnissen.  

w 3. Die von mir festgestellten Eigenttimlichkeiten im 
Verlauf  der Verdampfungskurve des Th  C boten gerade ffir 
einen solchen Vergleich wertvolle Ankntipfungspunkte:  

A. Die Verdampfung des Th  C beginnt erst bei etwa 
720 ~ C. und ist nicht an eine bestimmte Tempera tur  gebunden.  
Der bei v e r s c h i e d e n e n  T e m p e r a t u r e n  w/ihrend der -  
s e l b e n  Z e i t  vom Platin in Luft verflt'tchtigte Prozentsatz  des 
T h  C wS.chst im allgemeinen mit steigender Temperatur .  Die 
,,Verfl~chtigungskurve~ schl/ingelt sich jedoch in zwei deut- 
lich trennbaren, der Form nach tthnlichen 5,sten im Tem-  
peraturintervall 700 bis 1200 ~ C. langsam empor. Der Punkt,  
an dem die Kurve aufw~irts umbiegt,  ltiBt sich im Diagramm 
(Prozent der verflt'tchtigten Substanz  -- Temperatur)  dutch 
d i e  Koordinaten (35, 920) fixieren. 

B. Das elektrolytisch abgeschiedene Th  C 1/Sst sich vom 
erhitzten Platinblech viel schwieriger los. Die Verdampfung 

beginnt erst bei etwa 900 ~ Der Verlauf der Verdampfungs-  
kurve ist tibrigens dem oben geschilderten ganz tihnlich. Die 

1 st. Loria, Wiener Berichte, IIa, 124. Sitzung vom 1. Juli 1915. -- 
A. Fleck, Phil. Mag., 39 (9), 321 (1915). 
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Koordinaten des Punktes,  in dem die Kurve umbiegt,  sind 
(40, 1050). 

An diesen Merkmalen des Verlaufes der Verflt ichtigungs- 
kurven des Th  C soll das Verhalten des .mit ihm isotopen 
Ra C geprfift werden.  

w 4. Die A n o r d n u n g  war  im Prinzip der frtiher ver- 

wendeten ganz  /ihnlich. Es hat sich w/ihrend dec Versuche  
gezeigt,  daft, wenn  das Heizrohr  breit genug und das Platin- 

blech klein ist, die Kfihlvorricht tmg keinen wesent l ichen Vor- 

tell bietet; es muff nut  daffir gesorgt  werden, dal3 das aus  

dem Ofen zu entfernende Sttiek Blech bei dieser Manipulation 
mit den Wtinden im oberen (kfihleren) Tell des Rohres nicht 

in Ber/.ihrung kommt.  B e i  dem sehnell abs terbenden R a B +  
R a C  konnte diese Erfahrung in wi l lkommener  Weise  aus- 

genfitzt  werden. Es  wurde also zuers t  der Ofen auf die ge- 

~vfinschte T e m p e r a t u r  gebracht  und erst dann das untersuchte  
Pt-Blech mit Hilfe eines Pt-Spatens auf  langem Quarzstiel  

hineingebracht.  Die Erh i tzung  dauerte 5 Minuten und erfolgte 
in prakt iseh kons tan ter  Tempera tur .  Das Blech wurde immer 

vor  der Aktivierung ausgeglt iht  und erst  a/~ bis 1 Stunde nach 

der Entfernung aus  dem Emanationsgef/if l  untersucht.  

w 5. Vor der Erhi tzung fiel die ~.-Strahlenaktivit~t mit der 
Periode von R a B  (26"7 Minuten) ab; nach der Erh i t zung  war  

der Effekt im al lgemeinen kleiner und der Abfall e twas 
steiler. Das s t immt mit dem Verhalten des Th  B + T h  C volI- 

k o m m e n  fiberein und zeigt, daft  a u c h  im F a l l e  d e s  Ra- 

d i u m s  be i  d e r s e l b e n  T e m p e r a t u r  m e h r  B a l s  C y o n  
d e r  P l a t t e  e n t f e r n t  wi rd .  W/ihrend es jedoch beim Th 

m6glich war, aus dem Abfall clef ~-Aktivit/it sowohl  den 
Prozentsa tz  des verflfichtigten C, wie auch den des ]4 einzeln 

zu  berechnen,  ist es hier wegen  der kleinen Differenz der 

Halbierungszei ten ( R a B . . .  26'  7 Minuten; Ra C. i . 19 '6  Minuten) 
nicht mehr  mSglich, den Verlauf cler R a B - K u r v e  mit zu ver- 

folgen. Es konnte nur  festgestellt werden, daf3 bei 720 ~ C. und 

noch bei 765 ~ C. weder  R a B  noch Ra C verflClchtigt wird. Die 

ersten Spuren derVerf l t ich t igung treten erst bei 770 ~ C. auf. 
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Die nach der Erhi tzung oberhalb 800 ~ C. tibrigbleibende 
Aktivit/it fiel nahezu exponentiell  ab, jedoch mit einer t lal-  
bierungszeit~ welche kleiner als 26"7 Minuten und gr6~er als 
19"5 Minuten war. Erst oberhalb 1000 ~ war  der Abfall yon 
etwa 20 Minuten Halbwertzei t  erreicht; wegen zu ldeiner 
Aktivittiten konnte abet dann der Verlauf der Abklingungs- 
kurve nicht mehr weir genug verfolgt werden. 

[Bei geeigneter  Anordnung (Elektrometer  mit variabler 
Kapazit/it) wird man den Verlauf der Verfltichtigungskurve 
des R a B  aus derartigen Messungen indirekt eruieren k6nnen. 
Man mul3 die Messung mit grol3en Mengen des R a B + R a  (" 

im Gleichgewicht beginnen, die Empfindlichkeit  des Mel3- 
apparates entsprechend regulieren und den Abfall der nach der 
Erhi tzung tibrigbleibenden Aktivit/it so weit verfolgen, dal3 seine 
Zerfallskonstante mit geniigender Genauigkeit  sich bestimmen 
liel3e. Aus dem bekannten Prozentsatz  des verflCtchtigten RaC 
und dieser Konstante  wird sich dann der Prozentsatz des 
verfltichtigten /~-Produktes rechnerisch auswerten lassen.] 

l )ber  das Verhalten des R a B  kann demnach vorl/iufig 
nur folgendes ausgesagt  werden: 

Das Ra B beginnt bei derselben Tempera tu r  wie das Ra C 
zu verdampfen. Im Temperaturintervall  yon 770 bis 1100 ~ C. 
verdampfen bei derselben Tempera tur  gr613ere Mengen B als C 
V o l l s t i t n d i g e  Trennung  des B- und C-Produktes  durch 
Sublimation ist abet  n i c h t  zu erreichen. In a l l e n  d i e s e n  
M e r k m a l e n  s t i m m t  d e m n a c h  d a s  V e r h a l t e n  d e s  R a B  
mit  d e m  d e s  T h B  t i b e r e i n .  

w 6. Die VerdaIhpfung des Ra C h/ingt yon den Versuchs- 
bedingungen ab: 

A. A u f  de r  P l a t t e  i s t  R a B + R a C  im G l e i c h g e w i c h t .  

Die Verdampfung beginnt bei etwa 770 ~ C. Bej 800 ~ C. 
bleibt noch etwa 800/0 auf der Platte haften; bei 900 ~ C. wird 
30~ bei 1000 ~ C. 700/0 , bei 1150 ~ C. 950/0 yon der Platte 
entfernt (Fig. 1). 

Die  V e r d a m p f u n g s k u r v e  s e t z t  s i c h  d e m n a c h  a u s  
z w e i  5 ( s t en  t t h n l i c h e r  F o r m  z u s a m m e n ;  d e r  P u n k t ,  an  
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d e m  d ie  K u r v e  a u f w / i r t s  u m b i e g t ,  i s t  in d e m  Dia -  
g r a m m  d u r c h  d i e  K o o r d i n a t e n  (35, 940) g e g e b e n .  Die 

yon M a k o w e r  angegebenen  Punkte fallen zwar  nicht auf  die- 
selbe Kurve, l a s s e n  a b e t  e i n e n  t i h n l i c h e n  G a n g  er-  

k e n n e n .  

Die auffallende Ahnlichkeit  des Verlaufes der Verflflchti- 
gungskurve  des Ra C mit der des T h  C tritt besonders  tiber- 

zeugend  zutage,  wenn  man beide gleichzeitig in derselben 
Skala zeichl~et (Fig. 2, A). Auf der Ze ichnung  sind die auf  

E~LUi, rm.e ,Veltqe its, ProzeMen 
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.711 

?0  

/0  

d~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  00" 
Temfleraltu" 

Fig. I. 

das Th  C sich beziehenden Punkte  mit x, die dem Ra C zu- 
k o m m e n d e n  mit O angedeute t  worden.  Abgesehen yon der 
kleinen Differenz zwischen 700 und 800 ~ - -  a u f d e r e n  Deutung 

ich vor  AbschluS weiterer  Versuche nicht eingehen will - -  

f a l l e n  b e i d e  K u r v e n  z u m  g r o S e n  T e l l  z u s a m m e n .  

Besonders  erw/ihnenswert  ist dabei das Zusammenfa l len  
der charakteris t ischen B i e g u n g  beider Kurven. Im Falle des 

T h  C habe ich die Ve rmutung  ausgesprochen  , daft der Knick 
der Verf l t icht igungskurve auf  Bildung eines instabiten Oxyds  

zurt ickzuft ihren ist. Die Analogie mit dem Oxyd des Bi (isotop 
mit  Th  C), Bi~Oa, berecht igte  zu dieser Annahme.  Ltif3t man 
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aber diese Erkl/irungsmSglichkeit zu, so sollte man weiterhin 
erwarten, daf3 die RaC-Kurve  an derselben Stel le  umbiegen 
wird. D i e s e  E r w a r t u n g  w i r d  j e t z t  in der  T a t  d u t c h  
d i e  E r f a h r u n g  v o l l  u n d  g a n z  b e s t / i t i g t .  

EJzZllv'ntx~,Alcr~r irk P r o z c n l ~ .  

500 ~ 6 0 0  ~ 700 ~ 8 0 0  ~ O00 ~ 1 0 0 0  ~ 1100  ~ I?O(? ~ 1 3 0 0  ~ 
] ' e 1 ~ e r a  t .  r 

Fig. 2. 

B a r r a t t  und W o o d  1 haben aus der geknickten Form 
der Verdampfungskurve des  Th C den Schlui~ gezogen,  daf~ 
das Umwandlungsschema der Th-Reihe anders gedacht werden 
mfisse, als es bis jetzt angenommen war. In meiner frtiheren 

1 T. B a r r a t t  und A. B. W o o d ,  Proc. Phys.  Soc. London,  April 21 

(1914). 

Chemie-Heft Nr. 2 und 3. 13 
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Abhandlung habe ich gegen diesen Schlul3 Bedenken ge- 
~iul3ert. Die jetzt  erwiesene Identit/it der Th  C- und Ra C- 

Kurven erlaubt das von B a r r a t t  und W o o d  nahegelegte  

Zerfa l lsschema als irrig abzulehnen.  Diese Frage soll an 

anderem Orte n/iher untersucht  werden. 1 

B. A u f  d e r  P l a t t e  i s t  Ra C el e k t r o l y t i s c h  a b g e -  

s c h i e d e n  w o r d e n .  

~ a c h  d e n ' A n g a b e n  von G o d l e w s k i  2 wird aus einer 

0" 1 normalen H C1-L/Ssung des akt iven Niederschlages  durcb 
Elektrolyse auf  der Kathode nur Ra A und Ra C abgeschieden.  

In meinen Versuchen war  das R a A  noch vor der Auf lasung  

des Niederschlages  abgestorben;  auf  der Kathode war dem- 
nach nur reines Ra C zu erwarten. 

Die Elektroden waren 0 " 5 c m  breit und 1 c m  lang. Sie 
wurden vor jedem Versuch sorgf/iltig ausgegRiht. Der ver- 

wendete  Strom war  e twa 2 bis 3 . 1 0  -(; Ampere. 

Die Resultate der Messungen sind auf Fig. 2, B, als ? 

aufgetragen worden.  Die + beziehen sich wieder auf  das Th  C. 

Es folgt: 
1. Die  f t i r  Th  C f e s t g e s t e l l t e  V e r s e h i e d e n h e i t  

z w i s c h e n  d e r  V e r f l t i c h t i g u n g  d e s  g e w S h n l i c h  ( d u r c h  

Z e r f a l l )  e r z e u g t e n  u n d  d e s  e l e k t r o l y t i s c h  a b g e s c h i e -  
d e n e n  P r o d u k t e s  k o m m t  a u c h  b e i m  R a C  d e u t l i c h  

z u m  V o r s c h e i n .  
2. A l l e  f t ir  R a C  g e f u n d e n e n  P u n k t e  l i e g e n  i n n e r -  

h a l b  d e r  e r r e i c h b a r e n  V e r s u c h s g e n a u i g k e i t  a u f  d e r  

f/_ir d a s  e l e k t r o l y t i s c h  a b g e s c h i e d e n e  Th C g e l t e n d e n  

K u r v e .  

w 7. Eine in teressante  Bestgt igung dieses Ergebnisses  

lieferten einige Messungen mit anfangs  unwillktirlich, sp/iter 

absichtl ich gemischten  Pr/iparaten. Nach G o d l e w s k i  kann 
man durch geeignete  Wah l  der Konzentra t ion neben dem 

Ra C auch R a B  kathodisch abscheiden.  Die Abkl ingungskurve  

1 Vgl. st: Loria, Phys. Zeitschr., 1Z, 6 (1916). 
-~ T. Godlewski, Bull. int. de l'Acad, d. Sc. de Craeovie sdance 

2 juin 1913. Le Radium IO, 950 (1913). 
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eines solchen Mischpr/iparates bleibt noch wegen der kleinen 
Differenz der Zerfallskonstanten beider Komponenten nahezu 
exponentiell,  mit einer Halbierungszeit ,  welche je nach dem 
Mengenverhtiltnis der Komponenten  zwischen 26"7 und 19"5 
variiert. Es ist yon vornherein zu erwarten, daft bei Ver- 
dampfung eines solchen gemischten Pr/iparates scheinbar 
grSl3ere Werte f/h" den Prozentsatz des verfltichtigten Ra C 
sich ergeben mflssen. Setzen wit n/imlich voraus, dal3 auf der 
Platte neben dem elektrolytisch abgeschiedenen RaC sich 
auch yon Anfang an eine Menge RaB befindet. Die H/ilfte 
dieser B-Atome zerf/i.llt w/~hrend des Versuches noch vor der 
Erhitzung. Nach einer halben Stunde, noch ehe man das 
Platinblech in den Ofen bringt, hat man schon auf der Platte 
neben dem elektrolytisch abgeschiedenen RaC auch ge- 
wahnlich erzeugtes Ra C; dieses wird bekannterweise leichter 
verflfichtigt. Man mul3 demnach aus diesem Versuche Punkte 
erwarten, die etwas h6her, oberhalb der Kurve B (Fig. 2, 13) 
zu liegen k o m m e n .  Die Abweichung wird am deutlichsten 
zwischen 950 und 1050 ~ C. hervortreten mtissen. 

In nachstehender  Tabelle sind die Ergebnisse  einiger 
Exper imente  dieser Art zusammengestell t .  

Prozent 
des verfli.ichtig tea 

Halbierungszeit Temperatuc Produl~tes 

23" 7 955 30 ~ 
22" 3 1000 47 
26"3 1025 44 
23" 1 1035 63 
24" 0 1065 65 

Alle diese Punkte liegen in der Tat  oberhalb der Kurve, 
welche mit reinem Ra C erhalten wurde;  sie reichen jedoch 
an die dem R a B + R a C  im Gleichgewicht entsprechenden 
Kurve nicht heran. 

Zusammenfassung. 
Mit HiKe der frtiher beschriebenen (Mitteilungen aus dem 

Institut far Radiumforschung, Nr. 81) Anordnung wurde  die 
Verdampfung des RaC yon Platin in Luft untersucht.  
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1. Die Verfltichtigung des R a B + R a C  im Gleichgewicht 
beginnt bei 770 ~ C. Bei 800 ~ C. bleibt noch etwa 80~ RaC 
auf der Platte haften; bei 900 ~ C. wird 300/0, bei 1000 ~ C. 
70% , bei I150 ~ C. 950/o R a C  v o n d e r  Platte entfernt. Die 
,>Verdampfungskurve, des RaC f/illt mit der des Th C inner- 
halb der erreichbaren Versuchsgenauigkei t  zusammen.  Ins- 
besondere weist auch die RaC-Kurve an derselben Stelle die 
bei Th C vorgefundene charakteristische Biegung auf. 

2. Die fi.'lr Th  C festgesteUte Verschiedenheit  zwischen tier 
Verfl~ichtigung des gew/Shnlich (durch Zerfall yon Th B) er- 
zeugten und des elektrolytisch abgeschiedenen Produktes  
kommt auch beim RaC deutlich zum Vorschein. Die ent- 
sprechenden Kurven ft'tr beide Isotope sind auch in diesem 
FaIle wieder  (innerhalb der Versuchsgenauigkei t)  identisch. 
Dieses Resultat wurde durch Versuche mit gemischtem Prti- 
parat Ra C (direkt aus Ra B ) + R a  C (elektrolytisch) kontrol- 
liert und bestg.tigt. 


