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Abstract
Who addresses the missing blueshift even though the Milky Way is contracting? This phenomenon is the actual 
reason for the observable redshift when looking beyond the borders of our galaxy. The expansion of the universe 
derived from the redshift, as well as the back-calculated Big Bang, never really happened. The real reason for 
the error is ignorance of the cosmic blueshift.
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Invisible Blueshift
A star approaching us shows the well-known blueshift, but re-
ceding shows a redshift. Our own galaxy appears to be slowly 
contracting, resulting in a blueshift. In fact, however, we do not 
see any blue shift and the stars of our galaxy appear as fixed 
stars. However, we cannot see the shrinking of the Milky Way, 
if it actually takes place, because we are looking at the speed of 
light (which is measured in m/s) and thus shrinks in the same 
way as the distance (in m). We have to accept that over time our 
galaxy, the solar system, the earth and the measuring laboratory 
are slowly getting smaller without us having the slightest chance 
of observing the phenomenon.

The Misinterpreted Redshift
Other stars and star systems outside the Milky Way, on the other 
hand, show a redshift according to our observations, as if the 
universe were expanding. In reality, the light takes longer and 
longer to reach us, the expansion of the universe is just as wrong 
as the assumed big bang, which also didn't happen. In fact, the 
measurement laboratory and its measurement technicians shrink 
a little every day. Simultaneously and equally, the speed of light 
is also decreasing, which is why we don't see a blue shift. The 
Milky Way visually maintains the spacings, although we know 
they contract over time. However, the light from celestial bodies 
located outside our galaxy takes longer and longer to reach the 
earthly laboratory, which causes the redshift. If all the stars out-
side of our galaxy are changing in the same way, then that should 
give you food for thought.

Stars Talking to Each Other?
Assuming our sun was a pulsar and we were going along with 
the pulsation, then the starry sky would blink synchronously, 

with the exception of the pulsar and its planets. "Physicists" left 
behind in the Middle Ages even claim that the simultaneously 
blinking stars communicate with each other.

The time when the measurement technician could place himself 
at the center of the universe is actually long gone. He should 
learn that he and his entire measurement laboratory are subject 
to cosmic laws and influencing factors. For the example of the 
blue shift, this means exactly describing the mutual influence 
of two masses without having the chance to observe it properly.

So if a planet orbits the sun, then according to Newton we would 
need two equations, the mass attraction and the centrifugal force, 
which should be equal and opposite. However, if we are not opti-
cally fooled, all we need is an equation describing an attraction:

The gravitational effect of a point mass decreases at a distance r 
with 1/r2 [1]. Conversely, the radius r also depends on the mass:

What applies here in the macrocosm also applies to the micro-
cosm. We give another example from current research.

Charge Radius of the Proton
An experiment should provide clarity. The radius of the proton 
has been known for a long time and has been checked in various 
ways. It was only detected in 2012 during an e-bombardment at 
0.886 fm [2]. In 2013 the light electron was replaced by the 207 
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times heavier muon. Now, inexplicably, the radius was 5 percent less [3]. The researchers measured only 0.84087 fm for the radius 
of the proton:

Since, according to the field theory, the sum of the particles involved in the scanning play a role

The good agreement between the measurement and the calcula-
tion is convincing. The field physics proves to be superior. While 
quantum physics, where the quanta occur as natural constants, 
have no explanation for the difference. But it gets worse.

The final secret of ß-decay
The classical electron radius is   
where as the radius of the proton   
and that of the neutron is only slightly larger. For the fact that 
the electron comes out of the neutron during ß-decay, it is three 
times as big. Even by the rules of quantum physics, the propor-
tions are a mystery.

If the electron is sampled by a proton, then it is 30 times small-
er and fits in easily when it becomes a neutron. Since the first 
publication of my derivation of the field-dependent mass of el-
ementary particles with its confirmation, there have been some 
innovations. The group of muses has become remarkably quiet. 
One still hopes to be able to save the current way of thinking. 
But in the face of massive setbacks, one wants to continue "re-
searching". Next, they want to sample the helium core in the 
tried and tested way and determine the size. Again a natural con-
stant changes, and not only that, it changes in the direction I pre-

dicted, and moreover, it obeys the predictions exactly. Now it's 
better not to announce anything at all. If they initially comment-
ed on Researchgate, it's better to remain silent than to publicize 
your own defeat. There are numerous examples where the so old 
and yet highly modern field theory can be applied [5].

Space Travel Experience
During the Apollo 14 mission, astronaut Roosa discovered that a 
decrease in field strength in the sky causes linear measurements 
to increase accordingly. Orbiting the moon alone in his capsule, 
he told the control center that he could see the lunar module 
and his two colleagues at work on the moon. Nobody wanted to 
believe the astronaut because he flew at an altitude of 180km.

During the first moon landing, Commander Armstrong (Apollo 
11) stated that the target crater Mackensen, measured from Earth 
with a diameter of 4.6 km, was just about the size of a soccer 
field. Astronaut Scott (Apollo 15) referred to the supposedly 
3-mile-high Mount Hardley as a ski practice hill. Maybe they 
exaggerated a bit, but there is a kernel of truth in the statements 
in any case.

In fact, the gravitational field of our satellite is much smaller 
than that of the earth. The acceleration of gravity on the lunar 
surface is only a sixth of that

(5)
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  =      =  0,949       gemessen (3) 

Tatsächlich schrumpft jeden Tag ein wenig das Messlabor mitsamt seinen Messtechnikern. 
Gleichzeitig und gleichermaßen geht auch die Lichtgeschwindigkeit zurück, weshalb wir 
keine Blauverschiebung sehen. Die Milchstraße behält rein optisch die Abstände bei, 
obwohl wir wissen, dass sie mit der Zeit kontrahieren. 

Das Licht von Himmelskörpern, die sich außerhalb unserer Galaxie befinden, braucht 
jedoch immer länger bis es im irdischen Labor ankommt, was die Rotverschiebung bewirkt. 
Wenn nämlich alle Sterne außerhalb unserer Galaxie sich in gleicher Weise verändern, 
dann sollte das zu denken geben. 

Sterne, die miteinander reden?  

Gesetzt, unsere Sonne sei ein Pulsar und wir würden die Pulsation mitmachen, dann würde 
der Sternenhimmel synchron blinken, mit Ausnahme des Pulsars und seiner Planeten. Im 
Mittelalterliche zurückgebliebene „Physiker“ behaupten sogar, die gleichzeitig blinkenden 
Sterne würden untereinander kommunizieren. 

Die Zeit, wo sich der Messtechniker selber in den Mittelpunkt des Universums stellen 
konnte, ist eigentlich lange vorbei. Er sollte lernen, dass er und sein ganzes Messlabor den 
kosmischen Gesetzen und Einflussgrößen unterworfene ist. Für das Beispiel der 
Blauverschiebung bedeutet dies, den wechselseitigen Einfluss zweier Massen exakt zu 
beschreiben, ohne die Chance zu besitzen, diesen richtig zu beobachten.  

Wenn also ein Planet die Sonne umkreist, dann würden wir nach Newton dazu zwei 
Gleichungen brauchen, die Massenanziehung und die Fliehkraft, die gleich groß und 
entgegen gerichtet sein soll. Wenn wir jedoch optisch nicht getäuscht werden, brauchen wir 
nur eine Gleichung, die eine Anziehung beschreibt:  

 m  1/r2 (1) 

Die Gravitationswirkung einer punktförmigen Masse nimmt im Abstand r mit 1/r2 ab [1]. 
Umgekehrt ist aber auch der Radius r von der Masse abhängig: 

 r  1/m (2) 

Was hier im Makrokosmos gilt, das trifft auch für den Mikrokosmos zu. Dazu geben wir ein 
weiteres Beispiel aus der aktuellen Forschung an. 

 

2. Ladungsradius des Protons 

Klarheit soll ein Experiment schaffen. Der Radius des Protons ist seit langem bekannt und 
auf unterschiedlich Weise überprüft worden. 2012 erst hat man ihn bei einem e- Beschuss 
zu 0,886 fm festgestellt [2]. 

2013 wurde dann das leichte Elektron durch das 207-fach schwerere Myon ersetzt. Jetzt 
betrug unerklärlicher Weise der Radius um 5 Prozent weniger [3]. Die Forscher maßen für 
den Radius des Protons nur 0,84087 fm: 

    Pohl 2013:  Rp{µ-}        0,84087  0,00039 fm 
Sick 2012:  Rp{e-}         0,886        0,008  fm 

measured
Da nach der Feldtheorie die Summe der an der Abtastung beteiligten Teilchen eine Rolle 
spielen mit   

Rp{e-} ~ 1/(mp+me)     und mit     Rp{µ-} ~ 1/(mp+mµ)   , gilt für das Verhältnis: 

 

Rp{µ-}            (mp+me)   
Rp{e-}               (mp+mµ)  

Die gute Übereinstimmung zwischen der Messung und der Rechnung ist überzeugend. Die 
Feldphysik erweist sich als überlegen. Während die Quantenphysik, bei der die Quanten als 
Naturkonstanten auftreten, keine Erklärung für den Unterschied haben. 
Doch es kommt noch schlimmer.  

Das letzte Geheimnis des ß-Zerfalls 
Der klassische Elektronenradius beträgt  re klassisch = 2,82 fm, 
hingegen der Radius des Protons  rp codata = 0,8775 fm 

und der des Neutrons ist nur wenig größer. Dafür, dass beim ß-Zerfall das Elektron aus 
dem Neutron herauskommt, ist es dreimal so groß. Selbst nach den Regeln der 
Quantenphysik, sind die Größenverhältnisse ein Mysterium.  

 Re{p}                   2 me              1  
    Re{e}                 me + mp         30 (5) 

Wird das Elektron nämlich von einem Proton abgetastet, dann ist es um den Faktor 30 
kleiner und passt problemlos hinein, wenn es zu einem Neutron wird. 

Seit der Erstveröffentlichung meiner Herleitung der feldabhängigen Masse der 
Elementarteilchen mit ihrer Bestätigung hat es einige Neuerungen gegeben. Die 
Musegruppe ist auffallend still geworden. Man hofft nach wie vor, das heutige Denkmodell 
noch retten zu können. Aber man will angesichts massiver Rückschläge noch weiter 
„forschen“. 

Als nächstes will man den Heliumkern auf die bewährte Weise abtasten und die Größe 
bestimmen. Schon wieder verändert sich eine Naturkonstante, und nicht nur das, sie 
verändert sich in der von mir vorausgesagten Richtung, und mehr noch, sie gehorcht exakt 
den Vorausberechnungen. 

Jetzt gibt man besser gar nichts mehr bekannt. Haben sie sich anfangs noch auf 
Reseachgate dazu geäußert, so schweigt man besser, als das man die eigene Niederlage 
bekannt macht. Dabei gibt es zahlreiche Beispiele, wo sich die so alte und doch hoch 
moderne Feldtheorie anwenden lässt [5]. 
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3.  Erfahrungen aus der Weltraumfahrt 
Die Erfahrung, dass bei einer Abnahme der Feldstärke im Himmel die Längenmaße 
entsprechend zunehmen,  machte der Astronaut Roosa bei der Apollo 14 Mission. Während 
er alleine in seiner Kapsel den Mond umkreiste, schilderte er dem Kontrollzentrum, er 
könne die Mondlandefähre sehen und seine zwei Kollegen bei ihrer Arbeit auf dem Mond 
beobachten. Niemand wollte dem Astronaut glauben, denn er flog in einer Höhe von 180km. 

Kommandant Armstrong (Apollo 11) gab bei der ersten Mondlandung an, der Zielkrater 
Mackensen, von der Erde aus vermessen 4,6 km im Durchmesser, habe gerade mal die 
Größe eines Fußballfeldes. Astronaut Scott (Apollo 15) bezeichnete den angeblich 4,8 km 
hohen Mount Hardley als Ski-Übungshügel. Vielleicht haben sie etwas übertrieben, aber 
ein wahrer Kern ist bei den Aussagen in jedem Fall vorhanden. 

Tatsächlich ist das Gravitationsfeld unseres Trabanten sehr viel kleiner als das der Erde. 
Auf der Mondoberfläche herrscht nur ein Sechstel der Erdbeschleunigung.  

    Erdbeschleunigung       gE       M / R2        M     Rm2  

  Mondbeschleunigung      gm      mm/Rm2       mm    R2  (6) 
 

Das ergibt auf dem Mond die Längendehnung: 

       Lm (Mond) : LE (Erde)  =  6,0375  =  2,457 (7) 

Halten wir uns, um vergleichen zu können, an die Größenangaben, wie sie von unseren 
Labors auf der Erde gemessen werden, dann waren die Astronauten auf dem Weg zum 
Mond zusammen mit der Landefähre und ihrem Rover um den Faktor 6 gewachsen, dann 
ist der erste Fußabdruck 2,5 mal größer als auf der Erde, dann bewegten sich die 
Astronauten wie Riesen in der Landschaft einer „Modelleisenbahn“. 

Auf dem Mond gibt es so gut wie keine Atmosphäre, weshalb die Astronauten sich einen 
wunderbaren Blick auf den Sternenhimmel vorgestellt hatten, jedenfalls vor ihrem Start. 
Nach der Landung waren sie dagegen bitter enttäuscht. Der Himmel war schwarz und kein 
einziger Stern zu sehen. Sie haben viele Photos mitgebracht, aber nirgends sind Sterne 
abgelichtet, die sind offenbar dem Blickfeld entrückt [6].  

Hubble Teleskop 

Vielen wird noch in Erinnerung sein, dass die ersten Bilder, die das Weltraumteleskop 
Hubble 1990 lieferte, unscharf waren. Das Problem bestand offensichtlich darin, dass die 
Spiegel auf der Erde und nicht im Weltraum justiert worden waren. Erst nachdem 1994 der 
Optik eine Sehbrille verpasst worden war, konnten scharfe Bilder zur Erde gefunkt werden. 
Irgendwie hatte sich der Abstand zu den Sternen verändert. Das Teleskop war kurzsichtig 
geworden, bzw. der Abstand zum Sternenhimmel schien größer geworden zu sein. 

Wir wissen auch bereits warum. Entfernen wir uns von dem Gravitationsfeld der Erde, 
nimmt die Feldstärke ab und die beobachtbaren Entfernungen nehmen zu. Dem 
hochempfindlichen Teleskop gereichte bereits die 5% Abweichung zum Verhängnis, mit der 
bei der erdnahen Umlaufbahn hätte gerechnet werden müssen. 
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Gravitational acceleration 
Lunar acceleration

(3)

On the moon, this gives the elongation:

Lm (Moon) : LE (Earth)

(7)

classic

Da nach der Feldtheorie die Summe der an der Abtastung beteiligten Teilchen eine Rolle 
spielen mit   

Rp{e-} ~ 1/(mp+me)     und mit     Rp{µ-} ~ 1/(mp+mµ)   , gilt für das Verhältnis: 

 

Rp{µ-}            (mp+me)   
Rp{e-}               (mp+mµ)  

Die gute Übereinstimmung zwischen der Messung und der Rechnung ist überzeugend. Die 
Feldphysik erweist sich als überlegen. Während die Quantenphysik, bei der die Quanten als 
Naturkonstanten auftreten, keine Erklärung für den Unterschied haben. 
Doch es kommt noch schlimmer.  

Das letzte Geheimnis des ß-Zerfalls 
Der klassische Elektronenradius beträgt  re klassisch = 2,82 fm, 
hingegen der Radius des Protons  rp codata = 0,8775 fm 

und der des Neutrons ist nur wenig größer. Dafür, dass beim ß-Zerfall das Elektron aus 
dem Neutron herauskommt, ist es dreimal so groß. Selbst nach den Regeln der 
Quantenphysik, sind die Größenverhältnisse ein Mysterium.  

 Re{p}                   2 me              1  
    Re{e}                 me + mp         30 (5) 

Wird das Elektron nämlich von einem Proton abgetastet, dann ist es um den Faktor 30 
kleiner und passt problemlos hinein, wenn es zu einem Neutron wird. 

Seit der Erstveröffentlichung meiner Herleitung der feldabhängigen Masse der 
Elementarteilchen mit ihrer Bestätigung hat es einige Neuerungen gegeben. Die 
Musegruppe ist auffallend still geworden. Man hofft nach wie vor, das heutige Denkmodell 
noch retten zu können. Aber man will angesichts massiver Rückschläge noch weiter 
„forschen“. 

Als nächstes will man den Heliumkern auf die bewährte Weise abtasten und die Größe 
bestimmen. Schon wieder verändert sich eine Naturkonstante, und nicht nur das, sie 
verändert sich in der von mir vorausgesagten Richtung, und mehr noch, sie gehorcht exakt 
den Vorausberechnungen. 

Jetzt gibt man besser gar nichts mehr bekannt. Haben sie sich anfangs noch auf 
Reseachgate dazu geäußert, so schweigt man besser, als das man die eigene Niederlage 
bekannt macht. Dabei gibt es zahlreiche Beispiele, wo sich die so alte und doch hoch 
moderne Feldtheorie anwenden lässt [5]. 
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In order to be able to compare, if we stick to the dimensions as 
measured by our laboratories on Earth, then the astronauts on 
their way to the moon together with the lander and their rover 
had grown by a factor of √6, then the first footprint 2.5 times 
larger than on Earth, then the astronauts moved like giants in the 
landscape of a "model railway".

There is almost no atmosphere on the moon, so the astronauts 
had imagined a wonderful view of the starry sky, at least before 
their launch. After landing, however, they were bitterly disap-
pointed. The sky was black and not a single star could be seen. 
They brought many photos with them, but nowhere were stars 
photographed, they are obviously out of sight [6].

Hubble Telescope
As many will remember, the first images taken by the Hubble 
Space Telescope in 1990 were blurry. The problem, apparently, 
was that the mirrors had been aligned on Earth, not in space. 
Only after the optics were fitted with glasses in 1994 could sharp 
images be transmitted to earth. Somehow the distance to the 
stars had changed. The telescope had become short-sighted, or 
the distance to the starry sky seemed to have increased. We al-
ready know why. As we move away from the earth's gravitation-
al field, the field strength decreases and the observable distances 
increase. The 5% deviation that should have been expected in the 
near-Earth orbit was already fatal for the highly sensitive tele-
scope. Experts are familiar with the problem of changed length 
ratios under the term "spherical aberration". But that is not to 
be understood either qualitatively or quantitatively. Only the 
new theory justifies why the astronaut Roosa saw his colleagues 
almost 3 times larger, why weather satellites at an altitude of 
1500 km are about 25% larger and communication satellites in 
a 36000 km high geostationary orbit are even 6.64 times larger 
grow to its original size. It also explains why the neutral point 
between the earth and the moon, where the gravitational pull of 
both celestial bodies cancel each other out, was not reached by 
the lunar rockets where it had been expected [7].

Gas Structure
As a next example we will deal with the gases, based on the 
aspect ratios depending on the mass. In this way, even the con-
tradictions in Bohr's atomic model can be resolved. Individual 
elements of the periodic table reach the gas phase by sending at 
least 8 electrons into a ring, which wrap around the rest of the 
nucleus in a Bohr orbit. They cling to each other magnetically, 
preventing them from falling back into the core. In addition, 
the ideal gases are equal in size, which is confirmed by Avo-
gadro's law. The 8 lined-up ring electrons are responsible for 
this, which, inflated to the dimension of a halo, take the path 
according to Nils Bohr. Half the diameter of the ring is r2 = 212 
pm (for n = 2). With a further supply of energy, the radius can 
be increased (for n = 3) to r3 = 477 pm, possibly only for a short 
time. If the electron or electrons jump back onto their orbit 
(at n = 2), then the characteristic glow occurs. The different 
paths determine the color (Balmer series, Rydberg formulas). 
The size of an atom on the periodic table of elements poses 
some difficulties. In general, one assumes a spherical structure 
and determines the atomic radius. This in turn is determined 
from the distance between the atomic nuclei in the chemical 

compounds of the respective atom [8]. The difference in radii 
values for noble gases is particularly striking. If we compare the 
van der Waal radius with the covalent radius, the result is 1.5 to 
4.4 times the value, depending on the noble gas. The electron 
shell suggests that it has been remodeled not just slightly, but 
significantly. This is probably due to the fact that the gaseous 
form is relevant for all noble gases in particular. But what is this 
gaseous state?

The Gaseous State
Bohr's atomic model, although officially abandoned, provides a 
useful answer. The Bohr radii are much too large, larger than 
the heavy radon atom. This irritated science and the model was 
rejected. But perhaps this only describes another, the gaseous 
state. It is possible for individual electrons to adopt a Bohr orbit. 
The radii are calculated conventionally [8]:

In the gaseous state, the electrons would first occupy the 2nd 
shell (n = 2) with the radius r2 = 212 pm. (for n = 3: r3 = 477 
pm, for n = 4: r4 = 848 pm, etc.). Ze = 2n2 electrons have space 
on the respective orbit in a circle, for n = 2 that is 8 e-. (There 
are 18 e- for n = 3; and 32 e- for n = 4; etc.). According to clas-
sical mechanics, the electron can be anywhere, while classical 
electrodynamics counters that the electron would lose energy on 
the centrally accelerated orbit, radiate it in the form of light and 
finally fall into the nucleus in a spiral motion. Bohr saved his 
model with a postulate. Now the electrons are only allowed to 
move radiation-free on very specific paths. These are the orbits 
with n = 1, 2, 3, 4, etc. (at Ze = 2, 8, 18, 32, etc. e-). For example, 
the noble gas neon has all 8 electrons in its outermost shell. In 
principle, this is what the gas looks like:

Figure 1: Eightfold ionized noble gas (neon) with 8 ring elec-
trons (in the structure of a halo).

(8)

Der gasförmige Zustand 

Das Bohrsche Atommodell, obwohl man sich offiziell schon davon verabschiedet hat, gibt 
eine brauchbare Antwort. Die Bohrschen Radien sind nämlich viel zu groß, größer als das 
schwere Radonatom. Das hat die Wissenschaft irritiert und man hat das Modell verworfen. 
Aber vielleicht beschreibt dies nur einen anderen, den gasförmigen Zustand. Dabei ist es 
möglich, dass einzelne Elektronen eine Bohrsche Bahn einnehmen. Die Radien berechnen 
sich konventionell [8]: 
 4oh2  (8) 
  mee2 
Im gasförmigen Zustand würden die Elektronen zunächst die 2. Schale (n = 2) mit dem 
Radius r2 = 212 pm besetzen. (für n = 3: r3 = 477 pm, für n = 4: r4 = 848 pm, usw.). Dabei 
haben  Ze = 2n2  Elektronen auf der jeweiligen Bahn im Kreis angeordnet Platz, für n = 2 
sind das also 8 e-. (Es sind 18 e- für n = 3; und 32 e- für n = 4;  usw.). 
Nach der klassischen Mechanik kann sich das Elektron überall aufhalten, während die 
klassische Elektrodynamik dem entgegen hält, dass das Elektron auf der zentral 
beschleunigten Bahn Energie verlieren, in Form von Licht abstrahlen und schließlich in 
einer Spiralbewegung in den Kern stürzen würde. 
Bohr rettete sein Modell mit einem Postulat. Jetzt dürfen die Elektronen sich nur auf ganz 
bestimmten Bahnen strahlungsfrei bewegen. Das sind die Bahnen mit n = 1, 2, 3, 4, usw. 
(bei Ze = 2, 8, 18, 32, usw. e-). Das Edelgas Neon beispielsweise hat alle 8 Elektronen in der 
äußersten Schale. Das sieht dann als Gas im Prinzip folgendermaßen aus: 
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To close the ring, everyone “holds hands”. In total, Ze electrons 
are involved and therefore the circumference of the ring is:

and the space conditions result in the length of each electron:

This appears as if it were an electron halo, comparable to the 
halo nucleus, in which protons or neutrons are released from a 

nucleus and remain at a relatively large distance from the nucle-
us. They showed an (anomalously) large expansion. Electrons 
only show their tiny size when they are sampled by one and the 
same species. If, on the other hand, the scanning particles are 
changed, different radii result. The further away the ring elec-
trons are from the nucleus, the larger they become. Because of 
the spin, the rotation I with vgas, each electron forms a north and 
south pole. They attach to each other via their magnetic poles 
and thus stabilize their ring structure.

(9)

(10)
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The electrons prevent each other from falling back into the nucleus through their spin. (The nucleus is clearly smaller than 

drawn, since positively ionized particles always decrease in radius). 

The postulate given by Niels Bohr is no longer necessary 

The electrons prevent each other from falling back into the nu-
cleus through their spin. (The nucleus is clearly smaller than 
drawn, since positively ionized particles always decrease in ra-
dius).

Law of Avogadro
Stationary, without rotation of the ring, all noble gases are dia-
magnetic. Only at rotation II do the 8 electrons now create their 
own magnetic field, which opposes the external one.
An indexed magnetic field is created according to the relation-
ship:

The size of the atom for n = 1 was already given by Bohr

This fits quite well for the spectrum of hydrogen and is generally 
accepted.

(11)

(12)

(13)
(14)
(15)

From this we conclude that any gas that has 8 electrons in the 
ring and that is called “ideal” has the identical radius r2 = 212 
pm. So all these gases have the identical volume. Of course, 
this only applies to the gas that we breathe (= Gas2). According 
to Avogadro's principle (1811), all gases have the same num-
ber of particles at the same temperature, pressure and volume. 
They differ only in the weight of the particles. As early as 1814, 
Ampère spoke of 8 particles, as he called the atoms that, in his 

opinion, gas must consist of.

The Spectrum of Monatomic Gases
For the spectra of noble gases, one is particularly interested in 
the frequency (f = E/h according to Planck). The natural fre-
quency of each shell can be determined using the Rydberg con-
stant R (for n = 1):

(16)

Without external stimulation, the noble gases will place their eight shell electrons on the n = 2 ring and not yet glow. In the case of 
neon, however, it jumps from the ring at n = 3 to n = 2 with the appropriate excitation

(17)

thus the electron will emit an intense red light at 457.1012 Hz 
with a wavelength of about 656 nm when jumping back.

When the noble gas argon is excited, a jump from ring 4 to 2 
takes place:

Figure 1: Eightfold ionized noble gas (neon) with 8 ring electrons (in the structure of a halo). 
 
 
Damit sich der Ring schließt, „fassen sich alle an der Hand“. Insgesamt sind Ze Elektronen 
beteiligt und deshalb ergibt sich für den Umfang des Ringes: 

 2  r  =  Ze le .  (9) 

und an Platzverhältnissen ergibt sich für jedes Elektron die Länge: 

 le  =  2  212 pm / 8  =  167 pm  (10) 

Das erscheint, als sei es ein Elektronenhalo, vergleichbar mit dem Halokern, bei dem sich 
Protonen oder Neutronen aus einem Kernverbund lösen und im relativ großen Abstand zum 
Kern sich aufhalten. Dabei zeigten sie eine (anomal) große Ausdehnung.  

Elektronen zeigen ihre winzige Größe immer nur, wenn sie von ein und derselben Sorte 
abgetastet werden. Ändert man die abtastenden Teilchen hingegen, so ergeben sich andere 
Radien. Je weiter die Ringelektronen vom Nucleus entfernt sind, desto größer werden sie. 
Jedes Elektron bildet wegen des Spins, der Rotation I mit vgas Nord- und Südpol aus. Sie 
lagern sich über ihre Magnetpole aneinander an und stabilisieren so ihre Ringstruktur. 
 
  Das von Niels Bohr angegebene Postulat ist nicht mehr erforderlich. 
 
Die Elektronen verhindern durch ihren Spin gegenseitig das Zurückfallen in den Kern. (Der 
Kern ist deutlich kleiner als gezeichnet, da positiv ionisierte Teilchen im Radius stets 
abnehmen). 
 
Gesetz von Avogadro 
 
Stationär, ohne Drehung des Rings, sind alle Edelgase diamagnetisch. Erst bei Rotation II 
erzeugen die 8 Elektronen jetzt ein eigenes Magnetfeld, das dem äußeren entgegensteht. 
Es entsteht ein indiziertes Magnetfeld nach der Beziehung: 

 E = v x B  (11) 
Die Größe des Atoms für n = 1 hat Bohr bereits angegeben zu 
 r1 =  52,9 pm,   flüssig.  (12) 
Das passt recht gut für das Spektrum des Wasserstoffs und ist allgemein anerkannt.  

Für n = 2 ist der Wert: r2 =  22 r1  = 212 pm,   gasförmig (13) 
für n = 3 ist: r3 =  32 r1  = 477 pm,   Gas3 (14) 
und für n = 4 ist: r4 =  42 r1  = 848 pm,   Gas4.  (15) 
Daraus entnehmen wir, dass jedes Gas, das 8 Elektronen im Ring hat und das als „ideal“ 
bezeichnet wird, den identischen Radius  r2  = 212 pm  aufweist. So haben alle diese Gase 
das identische Volumen. Das gilt natürlich nur das Gas, das wir atmen (= Gas2). 

Nach dem Prinzip von Avogadro (1811) haben alle Gase bei der gleichen Temperatur, bei 
gleichem Druck und Volumen die identische Zahl an Teilchen. Sie unterscheiden sich nur 
durch das Gewicht der Teilchen. 
Ampère hat bereits 1814 von 8 Partikeln gesprochen, wie er die Atome nannte, aus denen 
Gas nach seiner Meinung bestehen müsse. 
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5. Das Spektrum der einatomigen Gase 
 
Für die Spektren der Edelgase ist man besonders an der Frequenz interessiert (f = E/h  
nach Planck). Mithilfe der Rydberg-Konstante R lässt sich die Eigenfrequenz einer jeden 
Schale bestimmen (für n = 1):  

  me e4    1            1   (16) 

 8o2h3  n2           n2  

            für n = 2 ist:  f2  =  8221012 Hz,  

            für n = 3 ist: f3  =  3661012 Hz,  

            für n = 4 ist: f4  =  2061012 Hz,. 

Ohne äußere Anregung werden die Edelgase ihre acht Hüllelektronen auf den n = 2 Ring 
plazieren und dabei noch nicht leuchten. Springt es beim Neon bei entsprechender 
Anregung jedoch von dem Ring bei n = 3 auf n = 2 

   f23  =  R  (  -  )  =   R     =   457  1012 Hz  , (17) 

so wird das Elektron beim Zurückspringen bei 4571012 Hz intensiv rot leuchten mit einer 
Wellenlänge von ungefähr 656 nm. 
Beim Edelgas Argon findet bei Anregung ein Sprung von Ring 4 auf 2 statt: 

   f24  =  R  (  -  )  =   R     =   617  1012 Hz  , (18) 

und das gibt die charakteristische blaue Farbe von Argon bei 6171012 Hz, bzw. 486 nm. 

Beim Edelgas Krypton finden beide, sowohl die rote Färbung des Neon, als auch die blaue 
Färbung des Argon statt, was als Ergebnis die Mischfarbe Gelb ergibt: 
 
  fneon + fargon        457+617     (19) 
 2 2 
Bei Xenon und den anderen Edelgasen finden bereits so viele Sprünge statt, dass die 
Auswertung der Farbe zunehmend Probleme bereitet. Am Ende sind alle Farben beteiligt, 
was die Farbe Weiß auszeichnet. 

Sauerstoff, mit insgesamt acht Elektronen, kann neben der atomaren und in gasförmiger 
Struktur existieren. Dazu werden für den Ring alle 8 Elektronen gebraucht. Da die beiden 
inneren jedoch sehr fest gebunden sind, kommt die Gasstruktur von O nur unter extremen 
Bedingungen und ausgesprochen selten vor. 
 
zweiatomige Gase 
 
Beginnen wir mit Litium und schreiten wir im Periodensystem der Elemente fort, so haben 
Litium 3Li, Berylium 4Be und Bor 5B zu wenige Elektronen, die sie in einen Ring schicken 
könnten. Prinzipiell trifft das auch für Kohlenstoff 6C und Stickstoff 7N zu, weshalb diese 
Stoffe nur in molekularer Form gasförmig sein können. 
 
Speziell Stickstoff verwendet üblicherweise seine 7 Elektronen, indem es jeweils vier 
Elektronen in den Ring schickt, eines für eine Einfachbindung benutzt und die zwei 
restlichen Elektronen für das innerste Elektronenpaar benutzt.  
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(18)

and this gives the characteristic blue color of argon at 617.1012 Hz, or 486 nm.

With the noble gas krypton, both the red coloration of neon and the blue coloration of argon occur, resulting in the mixed color 
yellow:

(19)

With xenon and the other noble gases, there are already so many 
jumps that evaluating the color is causing increasing problems. 
In the end, all colors are involved, which is what characterizes 
the color white.

Oxygen, with a total of eight electrons, can exist in both the 
atomic and gaseous structure. All 8 electrons are needed for the 
ring. However, since the two inner ones are very tightly bound, 
the gas structure of O occurs only under extreme conditions and 
is extremely rare.

Diatomic Gases
Starting with lithium and moving down the periodic table of el-
ements, lithium 3Li, beryllium 4Be and boron 5B have too few 
electrons to send into a ring. In principle, this also applies to 
carbon 6C and nitrogen 7N, which is why these substances can 
only be gaseous in molecular form. Specifically, nitrogen com-
monly uses its 7 electrons, sending four electrons into the ring 
at a time, using one for a single bond, and using the remaining 
two electrons for the innermost pair of electrons. It is striking 
that nitrogen never occurs as a monatomic gas and always only 
as a diatomic N2. This structure is also preferred in the case of 
oxygen with a double bond. The innermost orbit remains occu-
pied by one pair of electrons, while another pair of electrons is 
required for the double bonds and the remaining 4 are each sent 
into the ring. The molecule O2 consists of two such oxygen at-
oms, i.e. it has eight ring electrons like N2. The kinetic gas theory 
is confirmed in the model.

Figure 2: Two quadruply ionized oxygen gas atoms, with 2-fold 
bond O = O and electron ring (comparable to two nitrogen atoms 
N ─ N).

If you fill a volume with any ideal gas, you always have the 
same number of atoms or molecules at the same temperature and 
pressure, regardless of the type of gas and regardless of the mass. 
According to Avogadro, there are 6.022 x 1023 gas particles in a 
volume of 22.4 liters (1 mol under normal conditions). 

The Atmosphere
If we analyze the air we breathe, it consists of 78% nitrogen 
(N2), 21% oxygen (O2) and the rest water vapor, noble gases and 
carbon dioxide (0.04% CO2). When you exhale, the oxygen goes 
down by 4% and the CO2 increases accordingly. That doesn't 
sound like much. However, when it is related to the 12 cubic 
meters of air we breathe each day, it is significant. The same 
applies to the amount of rotational energy that we can tap from 
the rotating gases (vrot) with each breath, which is largely un-
noticed. Apparently nothing changes in the amount of nitrogen 
(78%), in any case the amount of substance remains the same 
when breathing. This also applies to all noble gases. However, 
we do not receive any information as to whether anything has 
changed in the rotation. It can and must even be assumed that the 
N2 will not remain uninvolved. Nature will not let such an offer 
go untapped. She will use any form of energy that is offered to 
her. Nevertheless, this question must remain open at this point 
as long as it is still unclear how large the contribution is that the 
ring of 8 electrons contributes. Both have such a ring to offer, the 
N2 as well as the O2.

Triatomic Gases
The currently most prominent among the triatomic gases is CO2. 
Here the two oxygen atoms contribute the necessary 8 electrons.

Figure 3: Two quadruply ionized oxygen gas atoms and a car-
bon atom with a common electron ring
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   f24  =  R  (  -  )  =   R     =   617  1012 Hz  , (18) 

und das gibt die charakteristische blaue Farbe von Argon bei 6171012 Hz, bzw. 486 nm. 

Beim Edelgas Krypton finden beide, sowohl die rote Färbung des Neon, als auch die blaue 
Färbung des Argon statt, was als Ergebnis die Mischfarbe Gelb ergibt: 
 
  fneon + fargon        457+617     (19) 
 2 2 
Bei Xenon und den anderen Edelgasen finden bereits so viele Sprünge statt, dass die 
Auswertung der Farbe zunehmend Probleme bereitet. Am Ende sind alle Farben beteiligt, 
was die Farbe Weiß auszeichnet. 

Sauerstoff, mit insgesamt acht Elektronen, kann neben der atomaren und in gasförmiger 
Struktur existieren. Dazu werden für den Ring alle 8 Elektronen gebraucht. Da die beiden 
inneren jedoch sehr fest gebunden sind, kommt die Gasstruktur von O nur unter extremen 
Bedingungen und ausgesprochen selten vor. 
 
zweiatomige Gase 
 
Beginnen wir mit Litium und schreiten wir im Periodensystem der Elemente fort, so haben 
Litium 3Li, Berylium 4Be und Bor 5B zu wenige Elektronen, die sie in einen Ring schicken 
könnten. Prinzipiell trifft das auch für Kohlenstoff 6C und Stickstoff 7N zu, weshalb diese 
Stoffe nur in molekularer Form gasförmig sein können. 
 
Speziell Stickstoff verwendet üblicherweise seine 7 Elektronen, indem es jeweils vier 
Elektronen in den Ring schickt, eines für eine Einfachbindung benutzt und die zwei 
restlichen Elektronen für das innerste Elektronenpaar benutzt.  
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Attaching another oxygen atom to an O2 results in high-ener-
gy ozone formation. There are two distinguishable structures. 
First, the ring of 8 electrons with a double bond and a single 
bond, as we find it on the surface of the earth. Since there is one 
pair of electrons left in this structure, it cannot decide whether 
it belongs to one oxygen atom or the other. It will consequently 
occupy both places one after the other (mesometry).

In the higher energy structure, found only at high altitude, up 
to 18 available electrons are sent into the ring (at n = 3, Gas3). 
However, three oxygen atoms have 6 additional electrons, which 
are used to form a tightly packed nucleus from the 3 ionized 
oxygen atoms.

The Ozone
Because of the size (r2 = 477 pm instead of 212 pm) and because 
of the low density, this structure is, as mentioned, primarily to be 
found in the upper air layers (stratosphere 20 – 30 km above sea 
level). But now it has -50° in the so-called ozone layer, i.e. less 
than the critical temperature, which is at -12.1°, and this sup-
ports the conversion of Gas3 into Gas2 (i.e. from n = 3 to n = 2). 
If an air mixture formed from O3 is allowed to change between 
the two states, the blue coloring that occurs during condensation 
occurs. This blue color is typical of the presence of ozone.

We can admire the blue; all we have to do is look at the blue sky. 
This is because at a certain level, the ozone in the ozone layer 
changes from one structure (Gas3) to the other (Gas2), which we 
also call "dioxygen" or "active oxygen", and which is classified 
as harmful to health . The reason for this is the strong oxidation 
effect, which is minimized by the fact that on the surface of the 
earth, normally at plus degrees, the gas2 changes back into gas3 
and rises again without causing any damage.

Most of the gas turns into the oxygen we need to breathe

Although here a gas is stable in two different forms, and this fact 
was first described by C. Schönbein in 1839, it has not received 
general recognition [9].

Energy-Technical Use of Ozone
Today, 180 years later, we can estimate what contribution the air 
itself makes to our oxygen requirements in the world. Also, we 
can use the difference in gas volume energetically by igniting a 
small volume and letting it expand while moving a piston. We 
want to use this in the same way as petrol, although it emits CO2. 
We, on the other hand, replace the carbon with oxygen.

If we replace the liquid fuel with air, which an ozone generator 
makes flammable, we send that into a combustion chamber and 
ignite the oxygen. Then the volume increases and drives the pis-
ton. This characterizes the displacement, which usually indicates 
the size of the engine. In this case, the ozone escapes through 
the exhaust (as gas3), which neither smells nor oxidizes. It will 
not stay close to the earth either, but will rise up to the ozone 
layer. It would be an extremely environmentally friendly drive, 
which also obtains its fuel from the air or from water in order to 

convert it back into oxygen 02 at the end. However, ozone also 
plays an important role in fertilizer production. On August 4th, 
2020, 2750 tons of the substance ammonium nitrate exploded in 
Beirut and caused total devastation, especially in the port and in 
the entire surrounding area.

The fertilizer ammonium nitrate (NH4NO3) is produced from 
ammonia (NH3) and nitric acid (HNO3). When heated, it will 
first decompose into:

       

In Beirut, this had been observed as a "smaller" explosion in 
the port area, which was mistakenly attributed to a neighboring 
stockpile of fireworks. 

What followed was far more powerful. Through particularly 
strong heating, the nitrous oxide is further broken down into:

The expansion of the ozone gas (Gas3) creates a level of explo-
sive power that has not been understood to this day. In Beirut 
one got an impression of the power of the ozone gas3 (n=3) com-
pared to the gas2 (n=2). Only at the end is the ozone converted 
into trioxygen and partly into oxygen O2.

Luminous Solids
In general, color tells us something about the inner structure of 
atoms and molecules. I'm thinking of the solids, which can also 
glow when excited. As far as we know today, solid bodies do 
not have rings. However, there are some substances that release 
individual electrons when they are excited and send them into a 
ring. They reveal this property by possibly being able to glow. 
This applies, for example, to compounds from group IIa with 
group VI. Zinc oxide ZnO is enjoying increasing popularity, e.g. 
in fluorescent tubes or in flat screens. This group also includes 
cadmium sulphate CdS, cadmium selenide CdSe and cadmium 
telluride CdTe, as well as the mercury compounds HgTe, etc.  
They are all solids, some of which are present as fine dust or 
powder. It is striking that the substances become lighter in the 
luminous state. This also applies to elements from group III with 
those from group V, e.g. for GaAs, which glows red like neon 
(when jumping from n = 3 to 2). Others are GaP and GaN. An 
increasingly popular method is doping with foreign substances. 
For example, the green glowing gallium phosphite is doped with 
zinc oxide and glows red at a wavelength of 700 nm. The focus 
of current research on nanoparticles is the increase in volume 
during the transition to the ring structure, the so-called "size 
quantization effect". This effect is supposed to satisfy a formula, 
which, however, is usually not applicable, since the rings are not 
always reached.

(21)

(20)

(22)

(23)

Drch Anlagen eines weiteren Sauerstoffatoms an ein O2 kommt es zur energiereichen 
Ozonbildung. Dabei liegen zwei unterscheidbare Strukturen vor. Zunächst der Ring aus 8-
Elektronen mit einer Doppelbindung und einer Einfachbindung, wie er bei uns auf der 
Erdoberfläche vorkommt. Da bei dieser Struktur ein Elektronenpaar übrig ist, kann es sich 
nicht entscheiden, ob es zum einen oder zum anderen Sauerstoffatom gehört. Es wird 
folglich nacheinander beide Plätze einnehmen (Mesometrie). 

Bei der energiereicheren Struktur, die nur in großer Höhe anzutreffen ist, werden bis zu 18 
verfügbare Elektronen in den Ring geschickt (bei n = 3, Gas3). Drei Sauerstoffatome 
besitzen jedoch 6 weitere Elektronen, mit deren Hilfe aus den 3 ionisierten 
Sauerstoffatomen ein eng gepackter Kern gebildet wird. 
 
Das Ozon 

Wegen der Größe (r2 = 477 pm anstelle von 212 pm), und wegen der geringen Dichte ist 
diese Struktur, wie gesagt, vornehmlich in den oberen Luftschichten anzutreffen 
(Stratosphäre 20 – 30 km Höhe über NN). Jetzt hat es aber in der sogenannten Ozonschicht 
-50°, also weniger als die kritische Temperatur, die bei -12,1° ist, und dies unterstützt die 
Wandlung von Gas3 in Gas2 (also von n = 3 in n = 2).   
Lässt man ein aus O3 gebildetes Luftgemisch zwischen beiden Zuständen sich wandeln, so 
entsteht die beim Kondensieren auftretende blaue Färbung. Diese blaue Farbe ist typisch 
für das Auftreten von Ozon.  

Wir können das Blau bewundern; wir brauchen dazu nur in den blauen Himmel zu 
schauen. Das liegt daran, dass sich das Ozon in einer bestimmten Höhe, der Ozonschicht 
umbaut von der einen (Gas3) in die andere Struktur (Gas2), die wir auch als „Disauerstoff“ 
oder „aktiven Sauerstoff“ bezeichnen, und der als gesundheitsschädlich eingestuft wird. 
Grund dafür ist die starke Oxidationswirkung, die dadurch minimiert wird, dass auf der 
Oberfläche der Erde normalerweise bei Plusgraden das Gas2 wieder in Gas3 sich wandelt 
und ohne dabei Schaden anzurichten, wieder aufsteigt.  

Das meiste Gas wandelt sich um in den Sauerstoff, den wir zum Atmen benötigen:  

 2 O3    3 O2  (20) 

 Obwohl hier ein Gas in zweierlei unterschiedlichen Formen beständig ist, und dieser 
Umstand das erste Mal im Jahr 1839 von C. Schönbein beschrieben wurde, so hat man 
ihm die allgemeine Anerkennung versagt [9].  

Energietechnische Nutzung von Ozon 

Heute, 180 Jahre später, können wir abschätzen welchen Beitrag die Luft selber zu 
unserem Sauerstoffbedarf auf der Welt beisteuert.  

Außerdem können wir den Unterschied im Gasvolumen energietechnisch nutzen, indem wir 
ein kleines Volumen entzünden, sich ausbreiten lassen und dabei einen Kolben bewegen. 
Das wollen wir ganz analog zum Benzin verwenden, das allerdings das CO2 ausstößt. Wir 
hingegen ersetzen den Kohlenstoff durch den Sauerstoff.  

 

Wenn wir den flüssigen Brennstoff durch Luft ersetzen, den ein Ozongenerator brennbar 
macht, schicken den in eine Brennkammer und entzünden das Oxygen. Dann vergrößert 
sich das Volumen und treibt den Kolben an. Das kennzeichnet den Hubraum, der 
üblicherweise die Größe des Motors angibt. 

Durch den Auspuff entweicht in diesem Fall das Ozon (als Gas3), das weder riecht, noch 
oxidiert. Es wird sich auch nicht erdnah aufhalten, sondern aufsteigen bis zur 
Ozonschicht. Es wäre ein überaus umweltfreundlicher Antrieb, der zudem seinen 
Brennstoff aus der Luft oder aus Wasser gewinnt, um ihn am Ende wieder in den 
Sauerstoff 02 zurück zu wandeln.  

Ozon spielt allerdings auch eine wichtige Rolle bei der Düngemittelherstellung. Am 
4.8.2020 erst sind 2750 Tonnen des Stoffes Ammoniumnitrat in Beirut explodiert und 
haben besonders im Hafen und in der ganzen Umgebung totale Verwüstungen verursacht.  

Das Düngemittel Ammoniumnitrat (NH4NO3) wird durch Ammoniak (NH3) und 
Salpetersäure (HNO3) hergestellt. Beim Erhitzen wird es zunächst zerfallen in: 

  NH4NO3  2 H2O  (Water)  +  N2O  (Laughing gas) (21) 

In Beirut war dies als „kleinere“ Explosion im Hafengelände beobachtet worden, was 
irrtümlicherweise einem benachbarten Lager an Feuerwerkskörpern zugeschrieben wurde.  

Was folgte war wesentlich mächtiger. Durch besonders starkes Erhitzen wird das Lachgas 
weiter zerlegt in: 

3 (NH4NO3) 6 H2O  +  3 N2  +  O3  (Ozone) (22) 

Das Ozongas (Gas3) erzeugt durch seine Ausdehnung die bis heute unverstanden hohe 
Explosionskraft. Man hat in Beirut einen Eindruck davon vermittelt bekommen, welche 
Kraft in dem Ozongas3 (n=3) steckt im Vergleich zu dem Gas2 (n=2). Erst am Ende wird das 
Ozon in Trioxygen und weiter zum Teil in Sauerstoff O2 gewandelt. 

2 (NH4NO3) 4 H2O  +  2 N2  +  O2  (oxygen) (23) 

 

Leuchtende Festkörper 

Ganz allgemein offenbart uns die Farbe einiges über den inneren Aufbau der Atome und 
Moleküle. Ich denke da an die Festkörper, die bei Anregung ebenfalls leuchten können.  

Nach unserem heutigen Kenntnisstand besitzen Festkörper keinen Ring. Es gibt aber einige 
Stoffe, die einzelne Elektronen bei einer entsprechenden Anregung freigeben und in einen 
Ring schicken. Sie offenbaren diese Eigenschaft indem sie evtl. dabei leuchten können. Das 
betrifft beispielsweise Verbindungen aus der Gruppe IIa mit der VI Gruppe. Zinkoxid ZnO 
erfreut sich zunehmender Beliebtheit, z.B. in Leuchtstoffröhren oder in Flachbildschirmen. 
Zu dieser Gruppe gehören auch Cadmiumsulphat CdS, Cadmiumselenid CdSe und 
Cadmiumtellurid CdTe, sowie die Quecksilberverbindungen HgTe, usw.  

 Es sind alles Feststoffe, die zum Teil als feiner Staub oder als Pulver vorliegen. Auffallend 
ist, dass die Stoffe im leuchtenden Zustand leichter werden. Das gilt auch für Elemente aus 
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Moleküle. Ich denke da an die Festkörper, die bei Anregung ebenfalls leuchten können.  

Nach unserem heutigen Kenntnisstand besitzen Festkörper keinen Ring. Es gibt aber einige 
Stoffe, die einzelne Elektronen bei einer entsprechenden Anregung freigeben und in einen 
Ring schicken. Sie offenbaren diese Eigenschaft indem sie evtl. dabei leuchten können. Das 
betrifft beispielsweise Verbindungen aus der Gruppe IIa mit der VI Gruppe. Zinkoxid ZnO 
erfreut sich zunehmender Beliebtheit, z.B. in Leuchtstoffröhren oder in Flachbildschirmen. 
Zu dieser Gruppe gehören auch Cadmiumsulphat CdS, Cadmiumselenid CdSe und 
Cadmiumtellurid CdTe, sowie die Quecksilberverbindungen HgTe, usw.  

 Es sind alles Feststoffe, die zum Teil als feiner Staub oder als Pulver vorliegen. Auffallend 
ist, dass die Stoffe im leuchtenden Zustand leichter werden. Das gilt auch für Elemente aus 
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The size problem has been identified, but is currently still con-
sidered unresolved.
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