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G r o b d e t r i t u s g y t t j a  (Torfmudde)  zu fiberprtifen. Diese e igne t  
sich ftir e ine solche ]3es t immung  in hohen l  MaBe, da  sie p rak-  
t i sch  ka lkf re i  ist,  eine wesent l iche  B e i m e n g u n g  a l ten  K a r b o n a t -  
koh lens to f f s  also n i ch t  in F rage  k o m m t  (die U m g e b u n g  wird 
yon  a r m e m  t l i l s s a n d s t e i n  gebildet) u n d  auch  eine Z u f u h r  
j t ingere r  H u m u s s u b s t a n z e n  aus  e inem darf iber  l iegenden pos t -  
glazialen Moor  d u r c h  den  zwischengescha l t e t en  S c h w e m m t o n  
der  J t ingeren  T u n d r e n z e i t  n i ch t  zu bef t i rch ten  ist.  Ebenso  
lgBt s ich eine n e n n e n s w e r t e  E insp i i lung  pl ioz~ner  B r a u n -  
koh lenbrocken ,  die s te l lenweise  im S c h w e m m t o n  b e o b a c h t e t  
w e r d e n  k6nnen ,  in der  T o r f m u d d e  n ich t  Iests te l len.  

Eiiie ers te  B e s t i m m u n g ,  die ich der  f reundl ichen  Ver in i t t -  
l ung  yon  Dr.  E.  S. DEEVEY jr., New HaVen,  ve rdanke ,  wurde  
t950 yon  W.  F.  LIBBY in Chicago v o r g e n o m m e n  u n d  e rgab  ein 
Al t e r  von  11044 :~ 500 J a h r e n  vor  der  Gegenwar t .  Es  h a n d e l t  
s ich u m  T o r f m u d d e  m i t  B i rken re s t en  0 bis 4 cm  fiber der  T u f f -  
sch ich t  (vgl. ARNOLD U. LIBBy2)). E ine  wei tere  B e s t i m m u n g  
an  g h n l i c h e m  Mater ia l  (To r fmudde  mi t  viel P o t a m o g e t o n ,  
0 bis 2 cm  tiber der Tuffsch ich t )  n a h m e n ,  d a n k  f reund l icher  
V e r m i t t l n n g  yon  Dr.  J.  IVERSEN, Dr. HILDA LEVY u n d  H e r r  
N. R.  TAIJBER in K o p e n h a g e n  vor. Der  Mi t te lwer t  yon  zwei 
E i n z e l b e s t i m m u n g e n  is t  (nach briefl icher Mi t te i lung  v o m  
3. 11. 52) t 0 910 ~: 330 J a h r e  vor  hente .  Die l~lbereins t immung 
m i t  d e m  yon  LIBBY gefundei ien  W e r t  is t  also sehr  gut .  Da  
n u n  inzwischen  in K o p e n h a g e n  mehrere ,  noch  unver6f fen t l i ch te  
C t 4 - B e s t i m m u n g e n  an  zwei d~n i schen  Al le r6dfunds te l ten  aus-  
gef t ih r t  w o r d e n  s ind  a n d  (nach IVERSEN) ~ihnliche W e r t e  er- 
geben  h a b e n ,  k a n n  n u n m e h r  als ges icher t  ge l ten:  

I. Die sp~ tg laz ia l en  o rganogenen  Schich ten  in Mit tel-  a n d  
S t iddeu t sch land ,  die v o m  L a a c h e r  See-Tuff  du rchzogen  wer-  
den, geh6ren,  wie schon  STEINBER~ geschlossen  h a t  und  se i ther  
a u c h  a l lgemein  a n g e n o m m e n  wird,  unzwei fe lha f t  der  Aller6d- 
zeit an. Die C 14 -Da t i e rung  b e s t g t i g t  d a m i t  - -  wie das  ghnl ich  
schon GoDwi~  ~) aus  e in igen B e s t i m m u n g e n  in E n g l a n d  u n d  
I r l and  folgern k o n n t e  - -  die R ich t igke i t  der  DE GEERgchen 
Bgnde r tonch rono log i e  der  G r 6 g e n o r d n u n g  nach .  

2. Die  v u l k a n i s c h e n  Erup t ionen ,  die die L a a c h e r  See-Tul le  
gef6rder t  haben ,  s ind  r u n d  t l  000 J a h r e  a l t  oder  e twas  ~tlter, 
fallen also in die Zei t  u m  9000 v. Chr. odor e twas  vorher .  

Die j f ings ten ,  sehr  viel k le ineren  Vu lkanausb r f i che  der  
Eifel  s ind  e twas  jt inger.  Vier von  i hnen  k o n n t e  STRAKA der 
J f ingeren  T u n d r e n z e i t  (nach der Aller6dzeit)  zuordnen .  Die  
ftir sie bet FRECHEN U. S~RAKA 5) angef i ih r ten  abso lu t en  Alters-  
s c h g t z u n g e n  - -  v o m  E n d e  des t0. bis z u m  B eg i nn  des 8. J a h r -  
t a u s e n d s  v. Chr.  - -  k 6 n n e n  auch  n a c h  den  hier  mi tge te i l t en  
C 1 4 - B e s t i m m u n g e n  als g u t  begr f inde t  gel ten.  
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Ein naeheiszeitliches ungew~ihnliehes Torflager und fiber das 
Tteftauen in Holstein. 

B e k a n n t l i c h  wird  die rhei i i ische B raunkoh Ie  bis 60 u n d  
ga r  I00 m m~ichtig. D a  das  W a c h s t u m  jener  Lage r  v o m  G r u n d -  
wasserspiegel  a b h i n g  a n d  ein  solcher  n i ch t  so hoch  bet  gleich- 
b le ibender  Moorb i ldung  anges t i egen  sein kann ,  wird Itir j ene  
so m g c h t i g e n  La ge r  yon  B r a u n k o h l e  a n g e n o m m e n ,  dab  sie 
tiber t e k t o n i s c h e n  S e n k u n g s g e b i e t e n  bet bes t~nd ige r  HShen -  
lage des G r u n d w a s s e r s  gewachsen  seien. 

E in  Ana logon  hierzu  aus  der  Nache i sze i t  wurde  kfirzlich 
au fge funden .  Zur  B e s t i m m u n g  des Al te rs  e iner  ve rmu* l i ch  
aus  der j f ingeren Dryasze i t  s t a m m e n d e n  Ufer te r rasse  wurde  
auf  e ther  s c h m a l e n  L a n d z u n g e  zwischen  Beh le r  u n d  Suhre r  
See au f  j ener  Ter rasse  in e inem kle inen  Moor (Mbl. P l6n  x = 
4 400 500 y =  6004200)  die Schichtenfolge  e rboh r t  a n d  pol len-  
ana ly t i s ch  u n t e r s u c h t .  

Der  V e r l a n d u n g s b e g i n n  f~llt higr  e rs t  in die Zei t  des all- 
m~hl i chen  Er tenans t i egs ,  also in die "Wende Borea l -At lan t i -  
cum.  Es  folgen d a n n  n a c h  oben f u n d  3/4 m Grobde t r i t u s  a n d  
d a n n  , t a t t  0,30 m 6 m (l) d u r c h g e h e n d  ho tz re ichen  B r u c h w a l d -  
torfes.  In  der  Mitre  des  Moores wurde  B r u c h w a l d t o r f  sogar  
bis  fiber 9 m Tiefe ange t ro f fen .  

Da  sich Bruchwa ld to r f e  n n r  nahe  der  OberflS.che s t e h e n d e n  
W a s s e r s  bilden, k a n n  eine so grol3e M~ichtigkeit  im a l lgemeinen  
n u r  m i t  e inem s te t igen  G r u n d w a s s e r a n s t i e g  erkl$r t  werden.  
Diese D e u t u n g  ist  aber  hier, wo die Ufe r t e r ras se  e indeu t ig  ein 
gleichzei t iges Sinken des Wasse r sp iege l s  belegt,  n i ch t  an-  
wendba r .  Es  mul3 dahe r  a n g e n o m m e n  werden ,  dab  der  Un te r -  
g r a n d  al lein im Bereich  des Moores a b g e s u n k e n  set. Das  ist  
im frfiher vere i s ten  Gebie t  infolge l a n g s a m e n  To tg i s -Schwun-  
des m6gl ich.  Der  Beg inn  des T i e f t a u e n s  m u g  n a c h  d e m  Er-  
gebnis  der  Po l l enana lyse  an  das  E n d e  der  fr t ihen W ~ r m e z e i t  
- -  also an  e inen f iber raschend  sp~ ten  Z e i t p u n k t  - -  ver legt  
werden .  Der  b i she r  bekan l l t e  sp~Lteste Z e i t p u n k t  lag u m  
6000 v. Chr.  u n d  war  yon  H.  GROSS t937 ~) a m  St i r lacker  See 
in Os tp reuBen  b e o b a c h t e t  worden,  

An  unse re r  U n t e r s u c h u n g s s t e l l e  h a t  das  T ie f t auen  des 
Tote ises  u m  r u n d  1000 J a h r e  sp~iter e ingesetz t .  

Das  v o r s t e h e n d  nachgewiesene  6rt l iche A b s i n k e n  yon  Torf  
aus  der  H 6 h e n t a g e  seiner  B i ldu i igss tg t t e  in eine mehre re  
Meter  t iefer  gelegene Lage  f t ihr t  zu u n e r w a r t e t e n  s t ra t i -  
g r aph i s chen  n n d  d a m i t  e rdgesch ich t l i chen  Fo lge rungen .  P. 
GROSCHOPF ~) stell te (S. 61) als A x i o m  ffir die ho ls te in i schen  
Seen h in :  , ,Der  einzige sichere Beweis  ftir ehemal ige  niedrigere 
Wassers t~inde ist  das  V o r k o m m e n  yon  t e l m a t i s c h e m  odor 
t e r r e s t r i s chem Torf  u n t e r  der  heu t i gen  Wasse robe r f l gche . "  
Weft  jeiier Verfasser  Tor f  in 2,2 m Tiefe u n t e r  d e m  heu t i g en  
Xu e rboh r t  ha t t e ,  schlol3 er. au f  eine e n t s p r e c h e n d e  
Sp iege l -Senkung  u n d  kons t ru i e r t e  in Abb.  9 S. 63 den  P l6ner  
See zur  Zeit  seines t i e f s ten  S tandes .  Da  das  hierffir  z u g r u n d e  

ge l eg te ,  oben angef t ihr te  A x i o m  n ich t  zutr i f f t ,  e n t b e h r t  die 
A n n a h m e  eines vo r i ibe rgehenden  T ie f s t andes  des Seespiegels 
aber  der  Berech t ignng .  Die V e r b r e i t u n g  der  f u n d  5 m fiber 
d e m  h e u t i g e n  Spiegel gelegenen,  n a c h  GROSCHOPF aney lus -  
zei t l ichen,  n a c h  A n s i c h t  der  Verfasser  j ungd ryas - ze i t l i ch en  
Ter rasse  3) wurde  yon  GROSCHOPF we i tgehend  zu t re f fend  er- 
k a n n t .  
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Ober die Z/indfiihigkeit von Sprengstoffen durch Strahlung 
hoher Intensitiit. 

Auf  der  I n t e r n a t i o n a l e n  P h o t o g r a p h i s c h e n  Konfe renz  in 
Bristol ,  M~irz 1950, wurde  die B e o b a c h t u n g  mi tge te i l t ,  dab  
Jods t i cks to f f  (NHaNJs)  u n d  BXRTHOLLETsches Knal l s i lber  
(Ag3N) du rch  die S t r a h l u n g  yon  k rMt igen  G a s e n t l a d u n -  
gen,  wie sio in , ,E t ek t ronenb l i t z r6h ren"  ffir p h o t o g r a p h i s c h e  
Zwecke e rzeugt  werden ,  zur  D e t o n a t i o n  ange reg t  werden  
k6nnen l ) .  W~ihrend m a n  urspr t ingl ich  a n n a h m ,  dal3 die lang-  
same  ~) u n d  die explosive  Ze r se t zung  des Jods t i cks to f f s  pho to -  
chemische r  N a t u r  seien,  h a t  s ich aus  V e r s u c h e n  yon  B. MEER- 
K~-MPER 3) ergeben,  dab  bet  diesen Vorgi ingen vorwiegend  the r -  
mische  Ef fek te  im  Spiel s ind.  Gleichzei t ig lieBen sich noch  
wei tere  Sprengstoffe  f inden,  die d u r c h  Bes t rah lungss t~ i rken ,  
e rzeugt  du rch  erhebl ich  h6he r  be las te te  E lek t ronenb l i t z l i ch t -  
quel len,  zur  Z f indung  zu b r ingen  sind. I n  der  nach fo lg en d en  
Tabel le  I s ind  alle b i sher  g e f u n d e n e n  Stoffe dieser Ar t  ange-  
geben  u n d  d a n e b e n  die Energ ie  in Wsec,  m i t  der  die be-  
n u t z t e  xenongef t i l l te  u n d  m i t  e inem Ref lek tor  ve r sehene  En t -  
ladungsrOhre  m i n d e s t e n s  gespeis t  werden  m u g ,  u m  in der  
E n t f e r n u n g  yon  6 cm v o m  P r ~ p a r a t  die explos ive  Z t indung  
auszul6sen .  

Tabelle 1. Einige Sprengsto/]e, geordnet nach ihrer Zi~nd]dhigkeit 
dutch Elektronenblitze. 

Sprengstoffe I R6hrenbelastungin Wsee 

Jodstickstoff NHsNJ3 . . . . . . . . . .  i 18 
Silbernitrid Ag3N . . . . . . . . . . . .  23 
Kupfer(t)aeetylid Cu3C~ . . . . . . . . .  69 
Silberaeetylid Ag2C2 . . . . . . . . . . .  90 
Quecksilber (2) aeetylid HgC2 . . . . . . . .  180 
Quecksilber(2) fulminat Hg(ONC)2 . . . . . .  200 
Bleiazid Pb(Na)2 . . . . . . . . . . . . . .  240 
Silberfulminat Ag(ONC) . . . . . . . . . .  250 
Silberazid AgNa . . . . . . . . . . . .  : 300 
Quecksilber(2)azid Hg(N3} 2 . . . . . . . .  ' 300 
Silberoxalat Ag2CzO a . . . . .  . . . . .  I > 300 
Quecksilber(l)azid Hg~(Na) ~ . . . . . . .  ' > 300 
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Nach dieser Reihe, die auch hinsichtlich der yon der 
Blitzr6hre jeweils emilHerteg Strahlnngsenergie bekannt . is t  
sieht es zungchst so aus, Ms seien die Stoffe in ihrer Zfind- 
empfindlichkeit innerhalb des Verhgltnisses I : 17 (=  18 : 300) 
verschieden. Man muB jedoch bedenken, daft die Aufnahme- 
f~thigkeit der Substanzen fiir die auftreffende strahlende :Ener- 
gie dutch das spektrale Absorptionsverm6gen gegeben ist. 
Deshalb stehen die schwarz gef~rbten Stoffe NHaNJa und AgaN 
sowie das braune Cu~C 2 an der Spitze, die farblosen Salze 
am Ende der Reihe, wobei atlerdings weiterhin zu beriick- 
sichtigen ist, dab um so weniger Energie aufgenommen zu 
werden braucht, je niedriger die , ,Zfindtemperatur" liegt, die 
i n d e r  Sprengtechnik zur Nennzeichnnng jener Stoffe heran- 
gezogen wird. Wghrend die Diskussion dieser Fragen an Hand 
entsprechender Versnche an anderer Stelle ~) erfolgen wird, set 
hier noch ein Befund mitgeteilt, der die geschilderte Auffas- 
sung fiber das Wesen des Ziindvorganges in Feldern extrem 
hoher ]3estrahlungsstgrke stiitzt. Als Versuchsobjekt diente 
das in tier Sprengtechnik als Initialk6rper vim verwendete 
Bleiazidl das nach Tabelle I unter den genannten Versuchs- 
bedingungen eine (elektrische) Zfindenergie yon 240 Wsec be- 
n6tigt, und zwar bet Zimmertemperatur. Wurde das Prgparat  
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Fig. t. Abh~ngigkeit der Ziindenergie (Belastung der Strahlungs- 
quelle in Wsee) vonder  Temperatur fiir Bleiazid. + Beobachtet; 

| Zfindtemperatur ohne Bestrahlung. 

definiert erw~rmt, um der Strahlungswirkung gewissermal3en 
,,entgegenzukommen", so ergeben sich um so geringere Strah- 
lungsenergien, mit denen die Zfindung ausgel6st werden konnte, 
auI je h6herer Ternperatur sich das Prgparat  befand, wobei 
die Versuehsbedingungen gegeniiber denen fiir Tabelle t gel- 
tenden nur geringffigig vergndert  wurden (Fig. 1). 

Extrapoliert  man die beobachteten ~rerte linear auf die 
Ztindenergie null, so kommt man zwar auf einen Wert, der 
etwa 30 ~ oberhMb der in der Literatur s) angegebenen (Dunkel-) 
Zfindtemperatur (350~ C) liegt, im ganzen zeigt der Versuch 
jedoch, dab photochemisehe Vorggnge hinter der Wgrmewir- 
kung v611ig zurficktreten; ~ihnlich fgllt der Versuch, wie MEER- 
K:~MPER zeigte, ftir Jodstickstoff fiir ein entsprechend tiefer 
gewghltes Temperaturintervall aus. 
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Gibt es bei Germanium eine thermische Fehlordnung? 

Glfiht man eigenleitendes und einkristallines Germanium, 
das bet Zimmertemperatur eine Leitfiihigkeit yon etwa 
0,02 (t) era) -1 hat, bet 850 ~ C und schreckt es anschlieBend auf 
Zimmertemperatur ab, so beobachtet man 1) im allgemeinen eine 
p-Leitfiihigkeit yon etwa 2 (fl em)-L !m Gegensatz dazu s teht  
die Erfahrung, dab nach dem CzocHRALSKi-Verfahren aus einer 
reinen Germaniumschmelze gezogene Einkristalle eigenleitend 
sind, obwohl sic bet ihrer Entstehung ziemlich rasch yon 
Schmelztemperatur auf Raumtemperatur  abgekiihlt werden. 
Neuere Versuche verstgrken den Verdacht2), dab Germanium 
ohne Mitwirkung yon Fremdstoffen fiberhaupt keine Wider- 
standsgnderung beim Abschrecken yon hoher Temperatur zeigt. 

Um dies zu kl/iren, wurde ein Germanium-EinkristalI nach 
dem Czoc~tRALSKi-Verfahren unter sauberen ~Bedingungen im 
Hochvakuum bet 'einigen t0 -5 Torr aus der Schmelze ge- 
zfichtet. Letztere wurde mlt HiKe der Indukfionsspule eines 
Gltihsenders erhitzt. Nachdem der I~ristall eine L•nge von 
etwa 8 cm hatte, wurde er aus der Sehmdze herausgezogen 
und, fret im Quarzrohr hgngend, etwa t0 cm fiber dem in- 
zwischen erkaltenden Tiegel mit der Induktionsspule in seinem 
unteren  Dfittel etwa eine halbe Stnnde auf 850~ gehalten. 
Die Abktihlungszeit Ilach Abschalten der Induktionsheizung 
bis zum Verschwinden der Rotglut betrug etwa 20 s. Dieser 
Kristall weist im Rahmen der Mel3genauigkeit yon etwa 10 bis 
20% keinerlei Widerstands~tnderung auf. 

Dieses Ergebnis steht in Widerspruch zu dem eingangs ge- 
nannten Befund. Zu dessen erneuter Prfifung wurde ein unter  
denselben Bedingungen gezogener eigenleitender Germanium- 
Einkristall aus der Hoehvakuumapparatur herausgenommen 
und in einem reinen Quarzrohr mit Hilfe eines Widerstand's~ 
ofens im Vakuum yon etwa 10 -4 Torr auf 900 ~ C eine halbe 
Stunde lang erwgrmt und dann, ebenfalls im Hoehvakuum, 
sehnell aus der Ofenzone entfernt. Die Abkfihlung bis unter 
Rotglut dauerte knapp 30 s. Dieser Kristal l  zeigte deutlich 
eine p-Leitfghigkeit yon mehr als I (~2 cm) -1. Ahnliehes ge- 
schieht bet der Wgrmebehandlung im reinen Wasserstoffstrom 
mit allen Kris~allen, die zur Befreiung yon Sgge- und Sehleif-  
spuren vorher mit FluBk6nigswasser gMitzt wurden. 

Urn den rn6glichen Ursachen dieses verschiedenen Ver- 
haltens nachzugehen, wurden die bentitzten Germaniumproben 
in einer besonders empfindlichen Apparatur spektralanalytisch 
untersueht. Dabei zeigten die im Hoehvakuum gezogenen 
eigenleitenden Kristall.e ausschlieBlich Spuren yon Silizium. 
I<alzium, Magnesium und Eisen liegen sieh jedoch bereits 
nachweisen, wenn das Germanium 15 rain mit doppelt destil- 
liertem Wasser in Beriihrung stand. Testanfnahmen ergaben, 
dab das Wasser zu etwa t 0 -7 Gewichtsteilen mit  diesen Stoffen 
verunreinigt war. Naeh dern Atzen des Germaniums mit 
Flnl3sgure-Wasserstoffsuperoxyd-Mischung und ansehliegen- 
dem V~raschen tr i t t  zusgtzlich Kupfer im Spektrum auf. 

Wir folgern aus den beschriebenen Versuchen, dab v611ig 
reines Germanium durch Gliihen und Abschrecken seinen 
spezifischen Widerstand nicht gndert. Treten ~mderungen 
auf, so weisen sie auI Vernnreinigungen bin, die nur ober- 
figchlieh yorhanden zu sein branchen. Speziell Kalzitim, Ma- 
gnesium, Eisen und Kupfer miissen als m6gliche wirksame 
Verunreinigungen betrachtet  werden. Silizium ist sieher aus- 
zuSchlieBen. 

Entgegen der bisherigen Ansieht lgflt sich also allein durch 
kurzzeitiges Glfihen eine thermische Fehlordnung, die eine 
Leitf~ihigkeitsanderung hervorruft, bet Germanium nicht nach- 
weisen. Die Frage, ob fiberI~aupt eine thermische Fehlordnung 
existiert, muB often bleiben. 

Standard Laboratorium, Siiddeutsche Apparate-Fabrik, 
Nigrnberg und Institut /i& Theoretische und Angewandte PhYsih 
der Technischen Hochschule Stuttgart. 
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Chromatographisehe Analyse des Uroehroms B. 

Beitrag zur Ableitung des Harn/arbsto//s yore Blut/arbsto H. 

Vor einiger Zeit I) konnte tiber die Anffindung eines neuen 
physiologischen Abbauprodukts des I.i~imoglobins ,das Pro- 
mesobilifuscin (= Mesobilileukan) berichtet werden. Das 
Mesobilileukan entsteht auI oxydo-reduktivem Weg aus I-Igmo- 
globin, I-I~min, Mesohgmin, Bilirubin, Sterkobilin und 
Urobilin sowie durch Reduktion des Propentdyopents. Das 
Mesobilileukan steht in quantitativer Beziehung mindestens 
ebenbiirtig neben dem Sterkobilinogen und Urobilinogen. Es 
wird unter dem EinfluB von H-Ioflen zu den Mesobilifuscinen, 
welche schon vorber als nattirliehe Abbauprodukte des Blut- 
farbstoffs naehgewiesen~) wurden, ,,polymerisiert". Die Unter -  
suchung der durch ,,Polymermatlon aus Mesobilileukan er- 
halfenen Mesobilifusoine hat  zur Einteilung in wasserl6sliche 
und wasserunl6sliche Mesobilifuscine gefiihrt. Die wasserun- 
16slichen Mesobilifuscine zeigen in Form ihrer Methylester 
verschiedene L6slichkeiten in organisehen Sotventien und ge- 
s tat ten eine Unterteilung in: 1. chloroforml6sliehe, 2. methanol- 
16sliche, 3. amylalkoholl6sliche und 4. unl6sliche Mesobili- 


