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d~innem Nickehliederschlag erhalten.  Man erkennt  
auf dieser Aufnahme eine erneutes Ansteigen der In ten-  
sit,it nach dent Cberschreiten des Grenzwinkels der 
Totalreftexion. Deutlicher zeigt dies die Fig. IC, die 
mit  dem gleichen Spiegel bei langerer Belichtung und 
mit  gr6Berem Drehbereich erhal ten wurde;  hier sind 
deuttich zwei Maxima zu erkennen. 

Fig. ~. Totalreflexion yon R6ntgens t rah len  an Nickel- 
spiegel auf Glas (Cu Kcq). 

Fig. 2 zeigt die mit  der Ionisa t ionsmethode auf- 
genommene Reflexionskurve des dtinnen Niekelspiegels. 
Bei kleinen Winkeln ist das Reflexionsverm6gen sehr 
groB, ngmlich 97°0. Der mit  zehnfach fiberh6hter 
Ordinate eingezeichnete Schwanz der l (urve  ist mit  
wesentlich gr6Berer Empfindl ichkei t  der Elektro- 
me te ranordnung  gemesaen. Die beiden Reflexions- 
max ima  nach dem starken Abfall der Reflexion sind 
hier deutlich zu sehen. Die gestrichelt  eingezeichnete 
Kurve  ist die Reflexionskurve ft~r den normalen  Nickel- 
spiegel. Ein Vergleich der beiden Kurven  tggt  erkennen, 
dab sich anscheinend schon ein erstes Max imum dem 
steilen Abfall der Reftexionskurve iiberlagert. 
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Fig. 2. ReI lexionsknrve eines dfinnen Nickelspiegels 
auf Glas (Cu I~1) .  

Die Erkl~rnng fa r  diese g r sche innng  ist die, dab 
einerseits auch nach dem ~berschre i ten  des Grenz- 
winkels der Totalreflexion eine alterdings schwache 
Reflexion an der Nickeloberflgehe stat t f indet .  Anderer- 
sells dr ingt  aber jetzt  d n  definierter R6ntgens t rah l  
in das Nickel ein, t r iff t  un te r  sehr kleinen Winkeln 
auf die Grenzflache NickeI-Glas und  wird hier reflek- 
tiert.  Dies aber ist eine IZeflexion am optisch diehteren 
Medium, die bei R6ntgens t rahlen  bisher wohl noch nicht  
direkt  beobachte t  wurde,  aber  bei kleinen Winkeln mit  
merklicher Intensit~tt nach  den Formeln  der gew6hn- 
lichen Opt ik  durchaus  zu erwar ten  ist. Dieser Strahl  
kann mit  merklicher IntensitXt wieder herauskommen,  
da die Nickelschicht nur  e twa 22o A dick ist. Die 
beiden reflektierten R6ntgens t rahlen  interferieren und 
liefern daher  Maxima und Minima. 

Aus der Lage der Maxima nnd Minima ergibt  sich 
ffir die Dicke der Nickelschicht der angegebene Wer t ;  

D i e  N a n l r -  
W b*r'IlqC la f t t  II 

fflr die Intensit&ten liefert die Rechnung \Verte, die 
mi t  dem Versuchsergebnls  gut  vertr~glich sind. 

Mfinchen, Physikalisches Ins t i tu t  der Technischen 
Hochschuh,,  den 2o. August  ~93 o. 

HEINZ 1,2I~:SSm. 

0 b e r  die m u t m a g l i c h e  M a n n i g f a l t i g k e i t  de r  

A t m u n g s f e r m e n t e .  

Fflr eine genaue Analyse der A tnmng  ist es wtin- 
schenswert ,  dab die einzelnen Reaktionen,  die es 
ausmachen,  get rennt  s tudiert  werden. Zu diesem 
Zwecke ha t  sich ein im Toluol ges~tttigtes Wasser,  
Colibacillensuspension, geeignet bewiesen. Obgleich 
der unbehandel te  Organismus  Milch- und Bernstein- 
s~uren fast vollst~ndig oxidiert, nach Toluolbehandlung 
werden diese SXuren nur  bis Brenztraubens~ture und 
Fumarsgure  verbrannt .  

H 
I 

2 C H  a -  C -- COOH + O~ .... 

] , C H  a -- CC) -- COOH q ,H. ,O () - . - . 

H 

2 HOOC -- CH, 2 -- CH 2 ..... COOH + 02 --~ 
2HOOC -- CH = : C H  - COOH + 2 H ~ O .  

Dm Unte r suchung  von solchen einfachen Reak- 
t ionen dfirfte zu eindeutigeren Resut ta ten ftihren 
als die yon einer Anzahl aufeinanderfolgender Reak- 
tionen, die wghrend einer vollstgndigen Oxidation 
s ta t t f inden.  

Wir  ha]ten diese 2 Reaktionen bei ion 7,5 und 
die Oxidation yon Ameisensaure bei ion 6, 3 in Barcroft-  
Manometern  bei I7 ° C in verschiedene Sanerstoff- 
Kohlenoxydmischungen studiert ,  um die relativen 
Affinitaten des \VARBURGschen Atmungsfermentes  
ffir diese Gase zn best immen.  

Mit Milchs~ure variierte die Ziffer K (ungef~thr 
das VerhMtnis der AffinitXt f~r O 2 und  CO) zwischen 
io,8 und I4, 3 in 6 Exper imenten.  Der Mittelwert war 
i2, 5. Bei Ameisensa.ure liefen die entsprechenden 
Ziffern yon 2,67 bis 4,72 in IO Exper imenten.  Der 
Mittelwert war  3,83. Fiir BernsteinsXnre ist die Ziffer 
ungef~hr dieselbe als fi~r AmeisensXure. 

Die sXmtlichen Fermentkohlenoxydverb indungen  
sind k a u m  lichtempfindlich. 

l )a rans  scheint zu folgen, dab es in derselben Zette 
am mindestens 2 verschiedene Atmungsfe rmente  
gibt, die eine lm Zusammenhange  mit  Milchs~ure- 
dehydrogenase,  die andere mi t  Ameisens~uredehydro- 
genase. Da die Oxidation yon Ameisensaure viel 
leichter als die yon Bernsteins~ure dureh Blaus~ure 
gehemmt  wird, gibt es wahrscheinlich 3 verschiedene 
Ferlnente.  

Die Versuche werden fortgesetzt  und werden anders- 
wo v611ig ver6ftentl icht  werden. 

Cambridge (England), den 3o. August  I93 ° . 
R. P. CooK, J. B. S, HALI)ASE und L. \V. MAPSON. 

Z u r  A u f f a s s u n g  d e s  H a l l e f f e k t s .  

Bei Auf3erachttassung der Struktnreigenschaften 
eines Metalls ist der Rotat ionskoeffizient  nur  durch 
die Zahl ~(der freien Elektronen pro  Volumeinheit  be- 
s t immt ;  B ~ I/fie nach SOMMERFELD bzw. = 3 ,~/8ne 
nach  der .klassischen Elektronentheorie.  Der Sinn 
;tes Effektes mul3 bei allen Metallen der gleiche sein. 
Schreibt man jedem Atom ein freies Elektron zu, so 
s f immt  die Beziehung gu t  fflr folgende Metalle: 



Heft  4o. ] 
3. Io. I93o j 

Li Na Ag Au Cu Pd Mn 

IO 4 1{ I2,3 24,-- lO,7 lO,6 7, I 9,6 7,7 
io 4 R t I%-- 2 5 ,  8 , - -  7 , - -  5 , - -  6,8 9 , - -*  

Fiir die Mehrzahl der Metalle besteht jedoch keine 
l~bereinstimmung; entweder ist der Sinn des Effektes 
dem zu erwartenden entgegengesetzt wie bei Sb, Fe, 
Co, Zn u. a., oder aber die Gr6Benordnung des gemesse- 
nen Wertes yon R fibertrifft die berechnete sehr stark 
wie bei ]3i, Die qualitative Erldi~rung des anormalen 
Hallefektes mit  positivem R-Wert  ist neuerdings 
~EIERLS I durch ]3eri~cksichtigung der Struktureigen- 
schaften gelungen. Auch die abnorme Gr6ge des 
Effekts bei manchen Substanzen bei normalem Vor- 
zeichen ist auf Grund des vorliegenden Beobachtungs- 
materials ebenfalls auf Struktureigenschaften zuriick- 
zuftihren. Dies zeigt sich sehr deutlich nach ]3eob- 
achtungen des Einsenders bei Antimon-Zinnlegierungen, 
bei denen mit gleichzeitig stattf indender Struktur/~nde- 
rlmg der groBe positive R-SVert des Antimons durch 
geringe Zinnzus~tze zu sehr kleinen negativen Werten 
fiberspringt 

Die frfiher in der Literatur gelegentlich vertretene 
Ausicht, dM3 tier Halleffekt nut  strukturell bedingt 
sei, da er bei flflssigen Metallen nicht mit Sicherheit 
beobachtet  werden konnte, trifft  jedoch nach Messun- 
gen des VerL nicht zu. ]3ei der flfissigen 1,2-Na-Legie- 
rung, bei der die Komponenten im Verh~ltnisse der 
Atomgewichte stehen, ist der Effekt sicher vorhanden 
mit io ~ R = -- 42, also yon der zu erwartenden Gr6Be 
und mit dem richtigen Vorzeichen. Delimach erscheint 
es zweckm~Big, zwisehen einem , ,E lek t ronengas"  
Halleffekt, der ganz rein nur bei fltissigen Metallen auf- 
treten kann, und einem ,,Struktur-Halleffekt" zu unter- 
scheiden. t 

Kiel, Inst i tut  ffir Experimentalphysik, den 31. Au- 
gust 193 o, H. ZAI~N. 

0 b e r  die B e s t i m m u n g  des  K a l i u m s  als 
K a l i u m p e r r h e n a t ,  

Aus verschiedenen unten aufgeffihrten Grflnden ist 
das KaIiumperrhenat zur IZaliumbestimmung dem 
Perchlorat vorzuziehen. In XthylaIkohol yon 94,6 Gew.- 
Proz., der zur VergMlung noch 2, 5 Gew.-Proz. Methyl- 

* R" Beobachtungsweite. 
I i~.  P E I E R L S ,  Z .  Physik 53, 255 ( I 9 2 9 ) .  
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alkohol enthielt, 16sen sich bei 18 ° C. o, I8o g KReO 4 
im Liter. 

Es wurde die spezifische Leitf~higkeit x der alko- 
holischen Kaliumperrhenatl6sung bei S~ttigung und 
bei einer Reihe yon Verdfinnungen (steigend um den 
Faktor 2) bei 18 o C. gemessen. Unter ]3erficksichtigung 
der KapazitAt des Gef~Bes und der EigenleitfAhigkeit 
des L6sungsmittels x 0 = 2,I • IO-SQ - X . e m - 1  er- 
gaben sich die in Tabelle i mitgeteilten Werte. In der 
Spalte i ist die korrigierte spez. Leitf~higkeit, in 
Spalte 2 die Konzentration in Mol//*, in Spalte 3 die 
molare Leitf~higkeit angegeben. 

x .  xo 6 m = Mol// 

z3,4 
I]t~8 
6,I  
3,I 
1,6 
%9 
0,5 
0,3 
0,2 
o,I 

6~22 • I o -  i 

3,IX ,, 
1,56 ,, 
0,78 ,, 
0,39 ,~ 
0,20 
%1o ,, 

0,05 ,, 
0,03 , ,  
0,015 ,, 

Nach der klassischen Theorie er 

A 

37,6 
37,9 
39,1 
39,7 
4I,o 
45,0 
50,0 

6o,o 
66,7 
66,7 

iibt sich hieraus der 
Dissoziationsgrad der ges~ttigten L6sung zu a = 0,56. 

Die Kaliumbestimmung mit Hilfe des Perrhenats 
ist analog der fiber das Perchtorat. Die erste ha t  nach 
unseren Messungen den Vorzug des erheblich geringeren 
Reagensverbrauches, da unter den fiblichen Arbeits- 
bedingungen die PerrheniumsAure nicht verdampft  1. 
AuBerdem wirkt sich das Molekulargewicht des Per- 
rhenats (289, 4) gfinstiger vor dem des Perchlorats (i 38,6) 
aus. Das Rhenium 1ABt sieh dutch Reduktion im 
Wasserstoffstrom leicht quanti tat iv zurfickgewinnen. 

Die Untersuchungen werden fortgesetzt, limber sie 
wird an anderer Stelle ausffihrtich beriehtet werden. 

Herrn Generaldirektor Dr. W. FEIT danke ich ffir 
die Anregung zu dieser Arbeit und ffir die ~berlassung 
einer gr6Beren Menge Kaliumperrhenats. 

]3erlin, Kali-Forschungsanstalt,  den 5. Septbr. I93 o. 
1-I AN S T O L L E R T .  

* Re ist mit dem kfirzlich bestimmten Atomgew. 
yon 186, 3 eingesetzt worden; vgl. hierzu O. H6NIG- 
SCHMID und R. SACHTLEBEN, Z. anorg, u. allg. Chem. 
I9I, 311 (I93O), 

1 Vgl. hierzu J. u. W. ~'~ODDACK, Z. anorg, u. allg. 
Chem. ISx, II (19"29). 

Besprechungen. 
JAENSCtI, E. R., (und Mitarbeiter), Untersuchungen 

fiber Grundfragen der Akustik und Tonpsychologie 
Leipzig: Job. Ambr. ]3arth 1929. XV, i72 S. und 
I8 Fig. im Text. 16×23 cm. Preis RM IO.--. 
Es handelt  sich um eine Zusammenstellung yon 

~lteren Arbeiten, die in der Zeitschrift ffir Psychologie 
und Physiologie der Sinnesorgane und in dem Bericht 
fiber den KongreB far Experimentelle Psychologie in 
G6ttingen I914 erschienen sind. Die Arbeiten besch~f- 
tigen sich in der Hauptsache mit der Vokalffage, den 
Versuchen zur Synthese yon Vokalen und einer daraus 
abgeteiteten Vokaltheorie. 

Die Synthese yon Vokalen unternahm der Verfasser 
mit der yon. O. WEIss erstmalig verwendeten Selen- 
sirene. Hierbei wird die Belichtung der Selenzelle durch 
eine entsprechend ausgeschnittene rotierende Scheibe 
geregelt und die so entstehenden Stromschwankungen 
in einem elektrischen Kreis, in dem die Selenzelte liegt, 
mit einem Telephon abgeh6rt. Man kann es dankbar 
begrt~Ben, dab diese interessante Methode, die vielleicht, 

weiter ausgebaut, noch recht ntitzlich werden kann, 
durch den Neudruck weiteren Kreisen zuganglich 
gemacht worden ist. 

Gegen die Folgerungen, die aus den ¥ersuchs- 
ergebnissen gezogen werden, und die daraus ab- 
geleitete Vokaltheorie sind yon mehreren Seiten, vor 
allem yon C. STUMPF in seinem ]3uch ,,Die Sprachlaute" 
mit  Recht  sehr ernste Einwendungen erhoben worden. 
Der Verfasser s teht  auf dem Standpunkt,  dab sich die 
Vokaltheorien yon I-IELMHOLTZ und L. HERMANN gegen- 
flberstehen, dab sie aber beide nicht zutreffend seien. 
Er leitet aus seinen Versuchen eine dri t te Theorie her. 
Hiernach soIt ein Vokal dann entstehen, wenn sinus- 
f6rmige Einzelschwingungen aneinandergereiht werden, 
die in ihrer Frequenz verschieden sind, aber einem be- 
st immten Durchschnittswert  nahe bleiben. Auch 
Schwankungen der Amplitude und Phase sollen einen 
~hnlichen Erfolg haben. 

Hierzu mul3 folgendes gesagt werden: Wenn ein 
Vokal nicht w~hrend der Dauer der Beobachtung in 


