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l]ber die M6glichkeit, die Rekristallisation des 
Silbers durch Anf/irbung mit Eisenchlorid 

zu verfolgen 
Von 

ERNST BEUTEL u n d  ARTUR KUTZELNIGG 

Aus dem Teehnologisehen Institut der Hoehsehule ftir Welthandel in Wien 

(?lit 5 Textfiguren) 

(Vorgelegt in der Sitzung am 7. Juli 1932) 

~ 

Dis Verfas,ser hatten sich die Aufgabe gestellt, zu unter- 
suchen, ,inwieweit s.ich kalt be,arbeibete, harte Metalle, f~trben, den 
Agenzien gegenfiber anders verhalten Ms geglfihte, weiche Metalle. 
Untersehiede im ehemisehen Ve~halten waren vor allem wegen 
der durch die Kaltbearbeitung bewirkten  .~nderung des elektro- 
motorischen Verhaltens der Metalle 1 zu erwarten. 

Ers~e Versuc.he betrafen die Fdrbungsgeschwindigkeit ver- 
schie,den behaadelter Kupfer- und S ilberbleehe im Li~stersude 2. 
Sie lieferten jedoch sin negatives Ergebnis, da sich ein unter- 
schi~dliches Verhalten nicht mit Sicherheit nachweisen lieft. 

Sp~terhin erwies sich dann die Einwirkung yon Eisenchlorid 
auf Silber aIs ein, e Reaktion, die in hohem Ma/3e yon der Vor- 
behandlung de,s Metalls abh~ngig ist. lJber Jdie Versuchsergeb- 
nisse wird im folgenden beriehtet. 

. 

Daft Silber durch Eisenchlorid gef~trbt wird, ist lange be- 
kannt. Die ~lt~ste Angabe stammt aus dem Jahre 1828 2. Auch in 
tier Literatur fiber Metallf~rbung finden ,sieh kurz,e diesbezfigliche 
Bemerkungen 4. Sehon WETZLAR gibt an, daft sich ,,gefiirbtes 

1 G. TAMMANIq, Lehrbueh der Metallographie, 3. Aufl., S. 156. 
ERNST BEUTEL, Z. ang. Chem. 26, 1913, S. 700; ERNST BEUTEL und 

ARTUR KUTZELNIGG, Z. Elektrochem. 36, 1930, S. 523. 
3 W E T Z L A R ;  vgl. GlgELIN-KRAu% Band V/2, S. 93. Dortselbst auch 

weitere Literatur. 
4 BUCn•ER, Die Metallf~rbung, Berlin, Krayn, 1920, S. 306; KRAUSE, 

Metallf~rbung, Berlin, Springer, 1920, S. 150. 
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Silberchlorid" bild, et. Eine spdtere Untersuchung i~ber die Natur 
der gef~irbten Schichte liegt ,aber anscheine~d nicht vor. 

Man kSnnte zun~ichst vcrmuten~ daIt ,das, naeh der G!eichung 

Ag + FeCI~ -- AgC1 + FeCI~ 

gebildete Silberchlorid seine F~irbung erst durch Einwirkung des 
Lichtes erhalte. Unsere Versuehe zeigen jedoch, dal~ clas n icht der 
Fall ist. 

Je ein Stre,ifen yon Silberwalzblech ~ wurde dureh ftinf Mi- 
naten der Einwirkung ein.er 20%igen EisenchloridlOsung 6 a:us- 
gesetzt; u. zw. a) im Scheine einer roten Dunkelkammerlampe, 
b) bei vSlligem Lichtabschiu/3 wobei nur die Far,be der ge- 
bildeten Schiehte nach kurzem Spfilen in Wasser un,d Abtrock- 
hen mit der eines unbehande]ten Bl.eches bei rotem Liehte 
vergliehen wurde, und c) im zerstreuten Tageslichte. 

Das l~eaktionspr0dukt war in allen F~illen genau gleich, 
n~tmlich dunkelbraunveil (schokol~denfarben) gefi~rbt. 

Da~ die Schichten tats~ichlich ~us Silberchlorid bestehen, 
geht aus versc.hie,denen, noch anzufiihren,den Beobachtungen 
hervor v 

Wu~de d~s Silberblech vor der Behandlung mit Eisenchlorid: 
15sung his zum Schmelzen erhitzt, .so ~ist die Farbe der Reaktions- 
~schichte in auffallender Weise veriindert: da.s ausgegliihte Bleeh 
fiirbt sich sowohl im Dunkeln als im zerstreuten Lichte nur 
schmutzigweiI~ mit r~itlichem Stich. 

Die Frage nach der Ursache der Fiirbung ~selbst wivd, da 
hier vor a]lem die Unterschiede im Verhalten verschiedener 
Silberarten zu untersuehen sind, vorl~tufig nicht erSrtert. 

3. 

Naehdem die Unterschiede in be~zug auf die Anf~irbbarkeit 
bei den b~iden extremen Zust~tnden, n~tmlieh dem geschmolzenen, 
regulinischen und .dem kalt gereckten, fest,gestellt waren, ergab 
sich die Fr~ge nach dem Verhalten yon ver~schieden ,hoch an- 
gela,ssenen und daher mehr oder weniger weitgehend erho]ten oder 
rekristallisierten Zwischenstuf en. 

Qualitative Vorversuche zeigten ar da~ sich die Anflirb- 

Feinsilberb]ech~ 0"05 mm stark~ bezogen yon Schering-Kahlbaum. 
Diese Qualit~it wurde auch ffir alle folgenden Yersuche verwendet. 

6 Merck, pro an. Auch bei allen weiteren Versuchen wurde die 
LSsung 20 ~ ig angewendet. 

7 Vgl. die folgende Mitteilung. 
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barkeit dureh Eisenchlorid in bemerkenswerter und eigenartiger 
Weise mit der Tempera~ur der vora~usgehenden Erhitzung ~nde~t. 

Um vergleichbare Ergebnisse zu erhalten, mul~te jedoch 
einerseit~s tier zeitliche Verlauf der Reaktion verfolgt werden, 
anderse:its die ]eweilige Fiirbung gekennzeichnet wer~den kSnnen. 
Dieses g el,a.ng dureh Anwendung des Zei/3schen Stu[enphoto- 
mete~'s, ]enes auf mikrogravimetrischem Wege. 

Die Silbe~blechstreifen wurden vor der ersten W~gung in 
Alkohol und s  und nach der Einwirkung des Eisenehlorids 
mehrmals in Wasser, in Alkohol und ~ther gespfilt und mit rein.er 
Leinwand abgetrocknet. Ein leichter braun.er Be]ag, der sieh 
manehmal zeigte, liel~ sich dureh sorgf~l~iges Wisehen entfernen. 
Die Blee,he wurden mit einem Silberdrahthaken ~in di~e LSsung, 
die sieh in ei~em kleinen Beeher b.efand, eingeh~ngt. 

Tafel 1. 

Zeit der Einwirkung 
in Sekunden 

5 
20 
60 

120 

Gewichtszunahme in Nilligramm/dm~ 

Walzblech 
(Kurve I) 

5"91 
8"53 

Bei 8000 geglfihtes Bleeh 
(Kurve II) 

3"76 

5"72 
6"52 

In Tafel 1 sind die den Einwirkungszeiten entsprechenden 
Gewichtszunahmen ffir Walzbleeh u~d ffir (bei 800 ~ geglfihtes 
Bleeh, umgereehnet auf ein Quadra~dezimeter Bleehoberfl~ehe 8, 
verzeiehnet. 

1o s 

8 

25 10 2025 6065 90 1201~ 
3e/runde~ 

Fig. 1. 

Fig. 1 st e lit das Ergebnis graphisch dar. Man erkennt, da[~ 
die Kurven in beiden F~llen ~ihnlich ~r 9 in~em die Ge- 
wiehtszunal~ne in den ersten Sekunden sehr rasch, sp~ter aber 

s Die wirkliche Oberfl~che der Bleche war 21"6 und 11"1 cm ~. 
9 Die Kurven entsprechen weder einem parabolischen noeh einem 

Exponentialgesetz. 
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m~r mehr langsam fortschreitet. Da~selbe Kurvenbild ergab sich 
aach in allen anderen untersuchten F~llen. 

Der absolute Betrag der Gewichtszunahme schwankt jedoch verh~lt- 
nism~$ig' s~ark. Wenn die B1eche wiederholt kurze Zeit eingetaucht wur- 
den, war die gesamte Gewichtsvermehrur~g merkwtirdi~erweise gerinffer, 
als wenn die LSsung die entsprechen~de Zeit ohne Unterbrechunff einwirkte. 

Mit der Zunahme des Gewlchtes ffeht das Fortschreiten der 
Dunkelfdrbung symbat. Die naeh verschiedenen Einwirkungs- 
zeiten auftretenclen Farben wurden ,durch Beobae:htung im 
Stu fenphotometerun ter  Vorschaltung der Kriigerfilter gekenn- 
ze,ichnet. Als Vergleichsnormale diente, wie tiblich, eine Baryt- 
wei/3platte. Wenn aueh die Streu~ng der photometri, schen Mel~- 
we rte verhi~ltmsm~,l~ig grol~ ist (Schwankungen in der Farbe und 
Intensit~t des Ta~eslichtes sin~d zum Teil urs~chlich), so konnte 
doch zumindest die Richtung in der sich die Fi~rbung bei einer 
bestimmten Versu~h~sreihe i~n4erte, stets ein4eutig festgelegt 
werden. Ftir Vergleichszweeke wurden in der Re~el die mit dem 
roten Filter K H oder die mit dem griinen Filter K v erhaltenen 
Werte verwendet. 

30 
2O 

F7 o i t I i 
r 30 60 IgO 

Zeif in 3ekunden 
Fig. 2. 

Fig. 2 stellt die .Jnderung der Farbe yon Walzblech in 
Abhi~ngigkeit v o n d e r  Einwirkungsdauer der Eisenchloridl6sung 
dar. Ein Vergleich mi t  Fig. 1 ze~igt, dal~ in dem Bereich, in dem 
die Verdickung nur mehr langsam fortschreitet, auch die Farbe 
sich nicht m, ehr wesentlich ~tndert. 

Es erg,ibt sich somit, da~ eine Einwirkungszeit yon fiinf 
M inuten jedenfalls ffir die Erzielung vergleichbarer Werte aus- 
reichend sein dfirfte. 

Um die Abhdngigkeit  der Fdrbung yon der Gli~htemperatur 
zu untersuchen, wurden Silberbl, echstreifen im Ausma~e yon etwa 
2 X 5 cm jeweils �89 Stunde auf die betreffende Temperatur ge- 
bracht 1% Die F~trbung erfolgte stets ira I)unkein, um eine etwaige 

lo Der Ofen war elektrisch geheizt. 
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Beeinflussung durch da~ Lieht  ~1 auszuschalten. Vor der Einwir-  
kung tier EisenchloridlSsung wurden  die Bleche mit Alkohol und 
J~ther gereinigt.  

V . e r s u c h s r e i h e  A. 

Tafel  2 gibt einige Ergebnisse der photometrischen Mes- 
sungen wieder. 

Temperatur der 
W~rmebehandlung 

(Walzbleeh) 
1000 
2000 
4000 
6000 
800 o 
9600 

Tafel 2. 

Photometerablesungen 

15 7"3 
10"5 7"5 
18"8 10"3 
20 12"2 
14"5 8"8 
27 18"3 
37 25" 2 

Die einigen typischen Fdrbungen entsprechen, den Remis- 
sionskurven sind in Fig. 3 darge~stellt. ~ a n  erkennt ,  dal~ sich 

7 

~ . .  . ,,5000 

~ ~:. . .~v y ..~_......,,~-.-~ 8000 
25 ~~..~.."'w~~gO0 o 

30! . - . . . - " " " - ' ~  J ~"<960 ~ 

~O 

5Bz 5o0 --m/L 
Fig. 3. 

nicht nur  die Helligkeit, sondern auch tier Farbton m~t fort- 
schrei te~der Glfihtemper~tur allm~thlich ~nclert 12. 

In Fig. 3 f~llt ferner  die Reihen/olge der Kurven auf (fttr 
Filter KII: 600~ 20~ 500~ 700~ 300~ 800~ 900~ 9600). 

~1 Vgl. die folgende Abhandlung. 
1~ Die Ordinate ist logarithmisch geteilt, dem Ursprung entspricht der 

Wert 100~. Die hellste F~rbung ist daher dureh die unterste Kurve dar- 
gestellt. 
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Die VerhNtnisse lassen sich noch besser tiberbiicken, wenn 
man .in einem Schaubild als Abszisse die Gli~htemperatur und als 
Ordinate die gemessene Helligkeit auftr~tgt. (Als typisch sind die 

ol. 3O 

/ O h , ,  , ]  I i I I I I I I I 
20 100 200 300 qO0 500 600 'TO0 800 900 

Fig. 4. 

Kurven fitr K n und ftir K v wiedergegeben, Fig. 4.) Es wird dalm 
deutlieh, .dag die Helligke,itskurve ein flaehes Maximum bei 300 
bis 400 ~ e,in Min'imum bei 6000 bzw. 6500 und ein nar in dem 
einen Falle ausgepr~tgtes Minimum bei 100 ~ aufweist. Vom zweiten 
Minimum an bis zum Sehmelzpunkt des Silbers (960"5 ~ steigt die 
Kurve s~etig an. 

V e r s u e h s r e : i h e  B. 

Die relative Gewichtszunahme der Bleche ist, wire sehon 
erw~thnt, nieht gut reproduzierbar. Trot~zdem zeigt sieh, wenn man 

Tafel 3. 

Temperatur Oewichtszunahme (rag) 

(Walzblech) 
lO0 ~ 
3000 
500 o 
7000 
9000 

1" 697 
1"616 
1- 623 
1-787 
1" 090 
0-842 

eine unter genau denselben Bedingungen durehgefiihrbe Versuchs- 
reihe ins Auge fal~t~ eine be.stimmte Gesetzm~tNgkeit. Die Ge- 
wichtszunahmen der verschieden hoch erhitzten Bleche naeh zwei 

r 

loo zoo Ioo ~oo 5oo 60o 7ao 8oo 9oo 

Fig. 5. 

Ninuten dauern.der Einwirkung e~ner 20%igen Eisenchl6ridl0sung, 
bezogen auf 1 Quadratd.ezimeter, in Milligrammen ist in Tafel 3 
verzeiehnet. 
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Die graphische Darstellung der Fig. 5 veransch~ul~icht, dag 
die relative Gewichtszunahme his 500 o ann,,herod dieselbe bleibt, 
dana aber rasch absinkt. 

V e r s u c h s r e i h e  C. 

Durch An~itzen der gegli~hten Bleche mit verdfinnter Sal- 
peters~iure (Dichte 1.33, Einwirku~gsda,aer etwa zwei Minuten) 
wird deren Anfiirbbarkeit durch Eisenehlorid auffallend geiindert. 
Der Einfiul3 .des J~tzens ist t~berdie,s ,in be merkenswerter Weise 
von (Ler Glfihtemperatur abh~ngig. Zur Erm6glich~mg eines un- 
~ittelbaren Vergleiehes mit dem Verhalten des unge~ttzten 
Bl.eches wurde stets nur eine Hglfte des B]eches mit Salpeter- 
sgure behandelt. D er grSl~te Unterschi,ed im Verhalten der beiden 
Hglften ist an dem hochgegltihten Bleche (900 ~ zu erkennen: 
die ungegtzt,e ist schmutzigweil~, d'ie gegtzte veil gefgrbt. Auf .der 
anderen Seite s~ind die Farbunterschi,ede bei geiitztem Walzblech 
verh~ltni.smgftig g ering, ,doch erscheint der gegtzte Teil hier 
deutlich belier. Merklich heller i.st der gegtzt.e Tell des auf 300 o 
erhitzten und dann gef~trbten Str,e.ifens. Das bed 8000 geglt~hte 
Blech hinwieder schliel3t sich in sein.em Verhalten dem bei 900 o 
geglCthten an. Es mug sich d~he:r eine Temperatur tin, den lassen, 
bei tier d}e Untersch,iede zwischen der Fgrbu~g de.s gegtzten un~d 
des un.ge~tzten Teite.s unmerklich werden. Nach unseren Ver- 
suchen i.st das be.i etwa 660 o d e r  Fall. 

Bei tier Einwirkung der verd/innten Salpeter.s~ure auf Silberwalzb~eeh 
ist wahrzu-nehmen., dal~ die Oberfi~tche eine strahl.ige Pseudokristallstr.uk~ur 
erh~It, die schon dem freien Auge erkennbar ist u~d etwa an Zinn-Moir6 
erinnert. Sie kommt anseheinend dadurch zu.sta~de, dal~ der Aagriff der 
S~ture yon .einzelnen Zentren aus einsetz't und yon dort ausgehend in ver- 
sehiedenen Richtungen versehieden rasch fortschreitet. 

Schli, eftl,ieh sin,d noch einige Bemerkungen ~iber das Ver- 
halten verschiedener Silberformen anzuffigen. 

Wird e in hochgeglfi~htes Bleeh zur H~lfte k r~ f t ig  abge- 
schmirgelt, so f~rbt sieh der derart kalt bearbeitete Teil tier Ober- 
fl~che im Gegensatz zu dem unb.ehan~delten Te~il kr~ftig' an. D,ieser 
Versuch ze~gt, dal~ zwischen der Anf~irbbarkeit und der Kalt- 
bearbeitung tats~chlich ein urs~chlicher Zusammenhang besteht. 

Das kalt bearbeitete Silber ist aber ar~derseits nich~ ,die e;in- 
zi~e Form des S ilbers, welche die starke Anf~trbbarkeit zeigt. 
denn auch das kristalline Silber, alas durch I~eduktion yon Silber- 
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n i t ra t l6sung  mi t  Hydraz i n  gewonnen  wurde,  uncl auc'h galvanisch 
auf Messing abgeschiedenes Silber f~rben sich mit  Eisenahlor id  
veil. 

4. E r O r t e r u n g  d e r  V e r s u c ~ h s e r g e b n i s s e .  ' 

Aus den  besprochenen  Versuchsre ihen geht  hervor ,  dal~ sich 

bei bestimmten Temperaturen der Wdrmebehandlung das Verhal- 
ten der Silberbleche gegen Eisenchloridl6sung ver~indert. Diese 

ausgeze ichneten  T e m p e r a t u r e n  (oder Tempera tu rgeb ie te )  sind: 

1. 300--4000 
nach Versuchsre ihe  A 2. 6 0 0 ~ 6 5 0  ~ 13 

nach Versuchsre ihe  B 5000 
na, eh Versushsre ihe  C 660 o 

I m  fo lgenden wird  nun versucht ,  die g ewonnenen  Ergeb-  

uisse mi t  a n d e r e n  fiber die EigenschMts~tn,derungen de,s Silbers 

v o r i i e g e n d e n  D a t e r  in Beziehung zu setzen. 

Die Rekristallisation des Silbers wur, de yon  versch iedenen  

Autoren  e ingehend s tud  ier t  14. 

Die untere Grenztemperatur der Rekristallisation liegt nach GLOCKER, 
KAUPP und Wm~AN~ 15 bei 200 ~ (l~Sntgenog~aphisch ermittelt,) N~ach FEUSS- 
NER la beginnt die Rekristallisation bei ~50----300 ~ Die KorngrSl~e w~tchst 
aber bei nie de~er Te.mperatur nut lang'sa~m.- GrobrekristalIisation setzt 
ein: nach CREDNER bei 650---700 ~ nach SAEFTEL uad SACRS bei 710--750", 
nach GL0CKER~ KAVPP and WID~tNN bei 750 ~ 

Die Rekristalllsationstemperatur h~ngt yon geringen metalli.schen 
Beimengungen , vom W~lzgrade und s ogar yon dem beim einzelnen Walz- 
stieh an~ewendeten Druck stark abt6. Auiterdem ist die Gliihdauer yon 
Einflu~ auf di~ Gefttg6ausbildung. 

Da  ~ie Vorgesehichte  d~s yon  uns ve rwende ten  Bleches 1~ 

nicht  bekann t  ist, lassen sich unmi t te lbare  Vergle iche nicht  a m  

I, Von dem Minimum bei 100o wird abgesehen, da es zu wenig ge- 
sichert ist. 

14 CREDNER, Z. physikal. Chem. 82, 1913, S. 457; MARK und WEISSEN- 
BERG~ Ztschr. Physik 1~, 1923~ S. 328; GLOCKER, Ztschr. Physik 31, 1925~ 
S. 386 ; GL0CKER und KAUPP," Z. Metallk. 16, 1924, S. 377 ; SAEFTEL und SACHS, 
Z. Metallk. 17, 19251 S. 160 ; GLOCKER~ KAUPP~ WIDI~ANN~ Z. Metallk. 19, 1927, 
S. 353:; FEUSSNER, Z. Metallk. 19~ 1927, S. 342; yon GOLER und SACHS, Ztschr. 
Fhysik 56, 1929, 477. 

15 1. C. 

16 GLOCKER~ I(AUPP und  WIDMANN, L (L 
17 Feinsilberblech, Schering-Kahlbaum, 0"05 mm stark. 
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stellen. In groften Ziigen diirfte aber beziiglieh des Rekristalli- 
sationsvorgange.s Ubereinstimmung herrsehen. 

Es liegt zun~tehst nahe, an e~nen Zusammenhang zwischen 
der GrSBe des Kornes und der Anf~irbbarkeit dureh Eisenehlorid 
zu denken. Da, s Korn des Walzbleehes ist, wie GLOOKEU, KAUPP und 
Wim1A~Sr .auf rSntgenograph~i.sehem Wege ermit~elten, kleiner als 
0.21x, also mikroskopiseh nieht mehr wahrnehmbar und sehon im 
Gebiet der kolloiden Dimensionen gelegen. Die starke Anf~irbbar- 
keit dureh E~isenehlorid kOnnte, dadureh allenfalls erkl~trt werden, 
wenn man n~mtich annimmt, dag diese der KorngrS/3e proportional 
ver]auft. In iJbere,instimmung damit w~re die Ersche,inung, dal~ 
die Farbung ,sich im Gebiete der groben RekristMlisation stark 
aufhellt (vgl. die Zunahme der Remission in Fig. 4). Aztc,h die 
Tatsuche, dal3 (tie relative Gewichtszunahme, die bis 5000 an- 
n~hernd unver~nderlich b]eibt, in demselben Ge.biete stark ab- 
sinkt, kann durch .die KornvergrSberung erklart werden. 

Die Korngr6/~enwirkung al~ein ist aber aI~derseits nicht hin- 
reiehend, urn das Maximum tier IIelligkeit bei mittlerer Tempe- 
ratu~: und um ,da.s Verhalten dermit Salpetersgure ge~itzten Bleche 
zu erklaren. 

Hier mug vielmehr ein neuer Gesichtspunkt eingeschMtet 
werden. Dieser betr:ifft die kristallographische Orientierung der 
Kristalliten. Wie MARK und WEISSEN~E~a ~ zeigten und yon 
GLOCKER ~s b,est~tigt wurd% ist die Walztextur dos Silbers durch 
alas Auftreten einer [112]-R.~chtung als Walzrichtung und yon 
Rhombendodekaederfliichen parallel der Walzebene geken~zeich- 
net. GLOCKER land weitertain, dal3 sich bei n iederen Gl~ihtempera- 
turen eine neue, gorichtete Rekristallisationslage a.usb,ildet, indem 
die [ll2]-l~iehtung a, l s Walzrichtung beibehalten b]e4bt, in die 
Walzebene aber (113)-Fl~chen zu liegen kommen. Von GOI~ER und 
SAc~s ~s w/esen die (113)-Textur an eine'r grSl~eren Zahl verschie- 
den behandelter Silberproben nach. Nach GLOCKER macht die Re- 
kristallis.ationstextur bei hohen Glfihtemperaturen schliel~lich einer 
regellosen Orientierung P]atg, was yon GOLt~I~ un,d SAcHs Mlerdings 
nicht bes t~igen konnten. 

D er Anstieg tier Helligkeitskurve (Fig. 4) oberhMb 100 ~ 
also in einem Gebiet, in dem das Kornwachstum noch nicht wahr- 
nehmbar is~, k0nnte nun mit dem Auftreten tier (ll3)-Te.xtur in 
Zusammenhang gebracht werden. Daf~ krist.allographisch verschie- 

~8 1. c .  



198 E. Beutel u~d A. Kutzelnigg 

denart,ige Flgchen sich che,mi,sdmn Angriffen gegenitber versch~e- 
den verhalten, ist ja eine Vielfach erhgrtete Tatsa&e ~9 

Auch .die Tatsache, dal~ die Anf~irbbarkeit des Silbers durch 
vorhergehendes .;ttzen mit Salpetersdure beeinfluflt wird, kSnnte 
in 5er Weise g edeut.et werden, dal~ das Verh~tltnis yon Fli~chen 
verschiedener Orientierung zucinander infolge einer bevorzugten 
Angriffsrichtung ge~tndert wird. 

Zu erkl~ren verbliebe allerdings noah das Minimum tier 
Helligkeitskurve bei 600--650 o and der Umkehrpunkt nach Ver- 
suchsreihe C bei 660 ~ 

Vielleicht kSnnte eine eing:ehcndere metallographische Un~er- 
suchung an Hand unserer Befunde neues Material e,rgeben. 

Analoge Versuche mit a~deren ~e~allen s~nd beabsich~igt. 

Z u s a m m e n f a s s u n g .  

1. Silber wird yon Eisenehloridl6sung je nach seiner Vor- 
behandtung verschieden angef~rbt. Die Fgrbung beruht auf der 
Bildung yon Silberchlorid. Sie erfo~gt auch bei Lichtabschlu/3. 

2. Bis zum Schmelzen erhitztes Silber fgrbt sich, nach 4era 
Erkalten mit Eisenchlorid behand~elt, schmutzig r6tlichwdl~, Walz- 
bleeh und hochgegli~htes Blech, d~,s kalt bearbeitet wurde, dunkel- 
veilbraun. Die ~.uf verschieden hohe Temperaturen angelassenen 
Walzbleche nehmen nach ihrem VerJhalten gegen Eisenchlorid 
eine Mitt elst,ellung oin. Ein Helligkeitsmaximum liegt bei 300 bis 
400 ~ ein MinimUm bei 600--650 ~ 

3. Die relative Gewichtszunahme der Bleche in Eisenehlorid- 
16sung nimmt nach dem Glfihen bei Temperaturen ober 5000 
stark ab. 

4. Vor .der Behandlung mit Eisenchlorid clutch verdiinnte 
Salpetersdu~e angedtzte Bleche wer, den je nach der Temperatur 
tier W~rme,behandlung dunkler oder heller gefgr,bt als die ent- 
sprechenden nieht gegtzten B~eche. 

5. Ein m6glicher Zusammenhang zwischen der Anf~irbbarkeit 
einerseits, der Korngr6fie un, d clef kristallographischen Orientie- 
rung anderseits wird di.skutiert. 

~9 Nach TAMMANN ist bei Eisen und Kupfer die Anlaufgesehwindigkeit 
auf den Wfirfelfl~ehen viel kleiner als auf den Oktaeder- und Dodekaeder- 
fl~chen; R. GLAUXER (Z. ang. Chem. 43, 1930, S. 556) f~nd bei Kupferein- 
kristaUen eine starke Abhgngigkeit der LSsungsgeschwindigkeit yon der 
Orientierung, z. B. in (NH4)~S~Os-LSsung das Verh~ltnis vm : v~0 = 1 : 1"5. 


