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mit  der der Umgebung iibereinstimmt, dann wird bei ge- 
eigneter Feldriehtnng eine gewisse Wahrscheinliehkeit flir 
das Entstehen einer Umklappung des gesehlossenen Weig- 
bezirkes bestehen. 

Die Lage der magnetisehen Grenzwand zwisehen Keim 
und Umgebung ist fiber die Verspaiinnngen energetiseh be- 
s t immt;  Wie in der vort~ufigen Mitteiluiig des Verfassers 1 
erwiihnt wurde, mug zur Erkl~irung der frequenzunabh~ingi- 
gen Naehwirkung eine Verz6gerung beim ersteii Keimwaehs- 
t am  vorhanden sein. Dies erkt~irt sich jetzt  ~ngezwuiigen 
Ms die Ann~iherung d e r  Grenzwand zwisehen Keim und 
Umgebung an die energetiseh bestimmte Grenzlage. Die 
Erreiehnng dieser GrenzIage erfordert eine gewisse Zeit, und 
die KeimgrS/3e wird deshalb bei Weehselmagnetisierung eine 
Funktion der Frequenz. Je hSher die  Frequenz ist, um so 
grSger wird die durehsehnittliehe KeimgrSBe sein und um 
so giinstiger werden deshalb die VerhNtnisse fiir das Um- 
klappen der gesehlossenen Weil3bezirke. Diese Annahmen 
erkt~iren die in den meisteii F~lIen gefnndenep frequenz- 
mid temperaturunabhiingigen Nachwirkungen. Beim Uber- 
gang znr temperaturabh~ingigen Naehwirkiing und zur 
ErkI~irung der analogen Temperatiireffekte bei der meeha- 
uisehen Naehwirkung miisseii wir dann weiter annehmen, 
dab gewisse Fremdatomarteii ,  welm sie bei ihrer Diffusion 
im Gitter in die n/ichste N~he der friiher erw~ihnten Keime 
kommeii, einerseits eine groge Erleiehterung des magneti- 
seheii Keimwaehstums bewirken, andererseits eine Erleiehte- 
rung des meehanisehen Gleitens im Gitter in  der Niihe des 
schon meehaniseh verspannteii  Keimes. Aus diesem Grund 
soll dieselbe Temperaturabh/ingigkeit  bei der mechanisehen 
wie bei der magiietiseheii Naehwirkung beobaehtet werden, 
uiid zwar, wie sehon B~.CK~ und RICHTER betont haben, 
dutch Diffusion bewirkt  se~n. Die thermisehe Keimbildung 
wird sieheflieh aueh eiiie RolIe spielen. 

Mi t  den neuen Annahmen versteht man ohne weiteres, 
warum die magnetische Naehwirkung bei Wechsetstrom 
(z. B. der Phasenwinkel) naeh Anlegen eines starken Magnet- 
feldes soviel sehw~ieher wird als in dern jungfr~iulichen Zu- 
stand, und weshNb eine Gliihung des Materials nStig ist, 
um den alten Zustaiid wieder herzustellen. Bei dem starken 
Feld sehlagen n~mlieh alle Keime iiinerhalb eines geschlos- 
senen WeiBbereiehes in eine trod dieselbe Riehtung um mid 
kSnnen deshalb bei einer Weehselmagnetisierung nieht flit 
beide Magnetisierungsriehtungen wirksam sein; bei einer 
Gliihung werden abet die Keime neu gebildet. 

Wenn diese Theorie riehtig ist, dann kann, was noeh 
nieht experffnentell untersueht ist, bei einem Sehaltversueh 
in einem sehwaehen Magnetfelde, im RemanenzfN1, die 
positive und die negative 2¢Iagiietisierungsriehtuiig in bezug 
auf magnetische Naehwirkung nieht die gleiehe sein. 

Fiir  die absolute GrSBe der Nachwirkung in einem 
Material ist noch die Anzahl und GrSBe der gesehtossenen 
WeiBbezirke mal3gebend. 

Die quant i ta t ive  Bereehmmg liefert mit  den neuen An- 
nahmen geiiau die Formeln, die in der  friiheren Mitteilung 1 
gegebem wurdeii. Gibt es im Material ~N naehwirkende 
\¥eiBbezirke mit  einem Votumen z~4seheii u, und w + ~ w, 
so klappt  eine Aiizahl d(~N)  yon WeiBbezirken in der Zeit 
d t  urn, wo: d(?,N) = - - 3 N . w . s .  (c + r ) . d t .  Hier ist ~ die 
Anzahl der Keimbildungsstetlen pro Volumeneinheit und 
(c + r) die Proportionalit[itskonstante. In einem Material, 
wo eine Diffusion von Fremdatomen keine RoMe spielt, wird 
r = o gesetzt. ~ wird mi t  Riieksicht auf die fTiihere Vber- 
legung von der KeimgrSBe abh~ngen, also yon der Zeit t~ 
abh~ngig seiii, seitdem die Magnetisiertmgsriehtung des be- 
t raehteten WeiBbezirkes mit  der des KMmes das tetzte Mal 
iibereinstimmte. Als eine erste N~iherung women wir 
c ~ konst./t~ = kco setzen, wo k eine Konstaiite mid o) die 
Frequenz ist. Wo Diffusion noeh dazu kommt,  wird r yon 
Null verschieden sein trod als Fuiiktioii  der Temperatur 
eben dutch e=OIT nfit O yon der GrSBenordnung Ioooo ge- 
geben. Die Bereehnung liefert dann die in der friibereii Mit- 
teilung des Verfassers 1 gegebeneii Formeln. Diese t3ber- 
lagerung yon (e + r) wurde vom Verfasser x sehon zu einer 
Zeit aufgestelIt, Ns das experimentelle Ergebnis yon 
ScnuLz~ e noeh nicht bekannt  war: 

a Det. Kgh Norske Vial. Selskaps Forh. B. XI, Nr. ~4- 
R. BECKER, Probh d. techn. Magnetisie~uiigskurve 

1938~ 114. 

Wie der Verfasser in einer Arbei t l  iiber magnetisehe Fort- 
pflanztmgen gezeigt hat, treten, obw0hl d a m n s  kein Ver- 
gle~ch mit  der magnetisehen Nachwirkung gemaeht wurde, 
ziemlich ~ihnliehe VerhNtnisse auf. Darauf wird such in 
einer spiiteren ausfiihrliehereli Arbeit  eingegaligen werdeli. 

Berlin, den 29. Juni  I938. STURE KOCm 

0 b u r  die Amylasen  der Here und  fiber die Umse tzungen  
der Glukose- l -Phosphors~ure  durch H e f e e x t r a k t e .  

Wir konnfen feststelIen, dab in Hefealisziigen zwei Amy- 
lasen vorkommen: eine phosphaterfordernde und eine phos- 
phatunabh~ingige ~. Die Enzyme konnten dutch F~illung hei 
einer bestimmten Wasserstoffionenkonzentration, n~imlieh 
bei Pn = 5,5, getrennt werdeli. Die phosphaterfordernde 
Amylase wird unter diesen Bedingungeii niedergesehlageii. 

Ver*uehsbeialoie~: In  einem Volumen yon 3o ecru sind 
2oo mg 15sliehe St~rke (Kahlbaum), 5 ecru ~/~ reel. Essigs~iure- 
aeetat, 3 ccm Enzym und ~ 4 ecm I /~  mot. Phosphat ent- 
hNten. /J~ des Ansatzes 6,2. Zahlen bedeuten Zunahme an 
Milligramm Glukose, bereehiiet aus dem Reduktionswert 
naeh WILLSTXTTlgR-SCHUDEL, bzw. Milligramm P-Sehwund 
fiir den ganzen Ansatz naeh 5 Stunden bei 3 o°. 

Art der 
Enzyml6sung 

I RestlSSUlXg F"Ilml~ bei 
Dialysierter nach F~llung I a --~6 2 

NIaeerationssaft I mit Essigs~iure- [ PH -- ' 
1 Acetat ~ wieder gel~st 

Glakose 1~" 1Glukose ~" Glukose 1"- l sehwund l [Schwund [ l Sehwund 

Ohne Phosphat I5,5 - -  io,8 - -  3,7 - -  

Als eiii Reaktionsprodukt der phosphaterfordernden 
Amylase wurde friiher 3 tlexose-6-Phosphorsiiure isoliert. Zur 
Feststellung, ob intermedi~r Glukose-l-Phosphors~ure (Cori- 
Ester) auftreten kann, wurde dieser Ester  (dargestellt auf 
biologiscbem Wege a) der Wirkung der n~imlichen Enzym- 
15suiig ausgesetzt. Dabei st  ellte es sieh heraus, dab die Um- 
setzungen des Cori-Esters nicht einheitlieher Natnr  sind. Die 
allm/ihliche Zunahme des ,Reduktionswertes (Kurve I I  der 
Figur) sprieht fiir die Umwandlung in den 6-Ester. Das 

Fig. I. Umsetzungen des Cori- 
Es~em: In einemVolumen yon 
25 ecru sind 60 mg Hexose- ~ ~ 8r  g 

Z (dialys. Macerationssaft ge- -- 
f~llt bei PH = 5,5 und Fiillung ~- 8 
bei p~ = 6,2 wieder gelSst) ~ l /~ - -7  g ~ - ' - - ~  
elithaltem Pn des Ansatzes "~ 4 , "  

6,6. Kurve I :  Phosphat- .~ 21/ ~r 
abspaltuiig aus Cori-Ester. ~ 
Kurve t i  : Glukosezunahme ~ 0 50 120 rain 2¢a 
bei Verwendung yon Cori- 
Ester. Kurve I I I :  Phosphatabspaltung aiis Embden-Ester.  

Auffalleiide aber ist, dab innerhaIb weniger Minuten etwa 
3o % des Phosphates (Kurve I)  abgespMten werden, wiihrend 
dutch dieselbe EnzymlSsung Embden-Ester  (Kurve 111) n u t  
geringfiigig angegriffen wird. Der Phosphatabspaltung in 
den ersten Min uteii entsprieht die Zunahme des Rednktions- 
wertes bei weitem nieht. 

Gleiehzeitig mi t  der Phosphatabspaltung t r i t t  eine starke 
RotviolettEirbbarkelt  dutch Jod auf, die IIaeh io Minuten 
Einwirkungszeit  langsam wieder abklingt. Die AbspNtung 
yon Phosphat seheint mit  der Bildung yon Substanzen 
parallel zu  gehen, die mit  Jod dieselbe typisehe, rotviolette 
F~irbung geben wie sie fi~ Glykogen charakterist iseh ist. Bei 
der Einwirkung yon Hefeextrakt auf Cori-Ester treten neben 
der Bildung von Hexose-6-Ester IIoeh andere Wiehtig er- 
seheinende Prozesse auf, die noch einer n~iheren Erkl~irung 
bediirfen. 

1 Vid.-Akad. Avh. I.M.-N. KI. :935, Nr. 7- 
2 Vgl. z. B. R. WILLST£TTER n. ~I. ROHDI~;WALD, Hoppe- 

Seylers Z. zzz, 13 (I933). 
8 A. SGIIXFI~NER U. H .  SPECHT, H o p p e - S e y l e r s  Z.  25z, I44  

(I938). 
C. F. CORI, S. P. COI.OWlCK, G. T. CORI, J. of biol. Chem. 

xsz, 465 (I937). 
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AIs Enzyml5suug wurde ein 24 Stunden dialysierter Aus- 
zug aus Trockenhefe beliutzt; somit w~ire die Mitwirkung des 
Adenyls~iuresystems ulid der Mg-Ioneu bei den besehriebenen 
VorgS~lgeli auszusehliegen. Da wit abet eine festere, dutch 
einfache Dialyse nieht zerst6rbare Bilidling der Aktivatoren 
an Tr~gersubstanzen ftir nicht ausgesehlossen batten, sol1 
diesem Befunde vorderhand keilie tiefere Bedeutung zu- 
gemessen werden. 

Prag, Chemisehes Insti tut  der Deutschen Universitiit, 
den 3. Juli I938. A. SC~IXSFNER. H. S~'~CI~T. 

Nickel im Bimsstein yon K6fels. 
In die umfaligreiehe Diskussion iiber die sehr merkwiirdige 

Talweittmg you K6fels im Oetztal (Tirol) wurde 1936 yon 
F. E. SUESS x mit einer interessanteu Studie ein neuer Gesiehts- 
punkt gebraeht, n ~ l i c h  der, dab die Talweitung den Rest 
eines ,Meteoritenkraters" din%tells. Zur gIeichen Ansieht 
bekannte sieh ebenfalls 1936 O. STUTZER ~. Vom geologischeli 
Standpunkte aus sind yon W. SCH~IDT ~ und W. HAM~ER 4 
gegeli diese Meteoritenkraterhypothese EinwSnde erhoben 
worden. F .E .  Su~ss (t. e. 15o) meinte, ,,die Entstehlmg der 
Schmelze (der beriihmte Bimsstein v01i KSfels) wiirde tiber 
jeden Zweifel herausgehoben werden, wenn darin sin Gehalt 
yon einigeli Zehntelprozeut Nickel naehzuweiseli w~ire". Eine 
solehe Untersuchung auf Ni wurde von O. HACKL s (I g Eili- 
waage, Reagens Dimethylglyoxim) und yon E. DITTnER s 
(I0 g Einwaage, Dimethylglyoxim) ausgeftihrt, und zwar naeh 
den genannten Atttoren mit v611ig negativem Ergebuis. 

Bei einem Besueh des Bimssteiuvorkommens yon K5fels 
wurde yon mir Material entliommen, ohne dab es mit Ni- 
haltigen Werkzeugen (Hammer) in Bertihrulig kam. Die 
spektrographisehe Untersuchung ergab einwandfrei das 
Vorhandensei~ eo~ 2v~c~el i~ einer Kon~entration eon e~wa 
0,001%. Der spektrographische Befuud wlirde bestdtigt dureh 
den chemisehen Nachweis mi t  Dimethylglyoxim ( 2o g Einwaage). 

Der damit naehgewieselie Ni-Gehalt reieht jedoeh IIieht 
aus, um die Frage im Sinne yon F. E. SUESS ZU entseheiden. 
Die mittlere Konzelitratiou yon Ni in Eruptivgesteineli be- 
tr~igt O,Ol % NiO. Etwa die gleiehe Konzentration wie im 
Bimsstein yon K6fels land ieh im Glas aus den Tuffen vom 
NSrdlinger Ries. Uber beide Gesteine wird an anderer Stelle 
berichtet werdeli. 

Jena, Mineralogisches Institut, den 6. Juli 1938. 
F. HEIDE. 

0 b e r  die Momente und das H~ufigkeitsverh~ltnis 
der Atomkerne yon ~oYb und ~o~Yb. 

Die Einordnung eilier Anzahl von Yh~Linien in ein Term- 
schema dutch MEGGERS und SCRIBNER 7 g a b  die MSgiiehkeit, 
aus den Hyperfeinstruktureli dieser Linien die Momente 
der Atomkerlie ~ Y b  uud ~s0Yb zu bestimmen. Unter- 
sueht wurdeli %~bergange zwisehen den Termen (4/~4 6~ ~) 1S~, 
(4/a4 6s 7s)sS1 und (4/14 6s 6p)aP0 1 s '  Die Linien liegen 
im Griiuen und Roten und haben Gesamtaufspaltungen yon 
2oo--55o- Io -S cmn -~. Die Aufnahmen sind mit gektihlter 
Hohlkathode s nnd Fabry-Perot-Etalon gemacht. Die Auer- 
gesellsehaft hat ulis freundlieherweise i g reines Vb-Salz zur 
Verffigulig gestellL Es haben sich bisher folgelide Resultate 
ergeben: 

Das meehanisehe Moment yon ~ Y b  i ~ ~/~, 

yon ~0aYb i = ~/~. 
i yon IV~yb ist bestimmt aus der Zahl der Komponeliten, 
i yon nZYb aus der IIItervallregeI nlid dem Intelisitiits- 
verhgltnis der Kompouenten beim Vbergang a/~0--8S1 . 

Hier wird zum erstelimal der Fall beobaehtet, dab die 
meehanisehen Moments zweier Isotope sich um 2 Einheiten 

1 F. E. SuEss, N. Jb. Mineral. nsw. B.-BdTz, A, 98 (I937). 
O. STUTZER, Z. dtsch. Geol. Ges. 88, 523 (1936). 

3 W. SCHMIDT, Zbl. Mineral. usw. B i937, 221. 
W. HAU~IER, Verb. d. Geol. Bundesalist. Wien ~937, 

Nr. 9/lO, 195; Nr. 12, 268. 
O. HACKL, Verb. d. Geol. Bundesanst. Wieu 1937, 

Nr. 12, 269. 
6 E. DITTLER in W. HANIM~R, 1. e. Nr. 12. 

W. F, MEGGERS, B. F. SCRIBN~;R, J. of Res. of the Nat. 
Bur. of Stand. *9, 551 (1937). 

s H. SCtt~LER, H. GOLLNOW, Z. Physik 93, 61I (1935). - -  
H. SCHOLER, TH. SCtINIDT, Z. Physik 96, 485 (1935). 

unterscheiden, w~ihrend bei den zahlreiehen bisher vor- 
liegeliden Beispielen immer nut  sine Anderung um o oder ~ i 
gefundeli worden ist. Es ist also, weliigstens fiir Elemeute 
mit ungeradem Neutron, beim Eilibau voli 2 Neutrolien in 
den Kern die Aiiderliiig yon 4 um 2 Einhedteli mSglich. 

Fiir das Verhiiitliis der H~ufigkeit der Isotope 17aYb/l~lYb, 
das voli ASTON 1 ZU 17 %/9 % = 1,89 aligegeben ist, finden wir 
I ,I  a , d. h. die Hgufigkeiten der Isotope sffld viel weniger von- 
einander ulitersehiedeli. Die Verh§ltnisse der geradeli Isotope 
(172, I74, I76) untereinalider steheli mit den Angahen yon 
ASTO~ nieht im Widersprueh. Eine genaue Photometrierung 
der geraden Isotope bietet Sehwierigkeiten, weiI die Isotopen- 
versehiebung b e i m  Ubergang 1S 0 - a P  1 nur 32 • I o -  a em - 1 
betr~gt. 

Das magnetische Momnelit vou ~01Yb ist positiv and etwa 
so grog wie das ~ yon ~sg09Hg, das magnetisehe Moment yon 
l~]Yb ist IIegativ. AuBerdem besitzt l~Yb ein grot3es posi- 
tives Quadrupolmoment. Die ausfiihrliehe Mitteilung er- 
folgt in der Z. Physik. 

Diese Untersuehung wurde mit der dankenswerteli 
Untersttitzung der I .G.  Farbenindustrie, Ludwigshafen- 
Oppau, durehgefiihrt. 

Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-IIIstitut fiir Physik, den 
6. Juli 1938. H. SCt~dLER. J. RotG. 

Chromatographisehe Trennung yon cis- und trans- 
Azobenzol. 

Es ist eine interessante Aufgabe zu priifen, inwiefern der 
Untersehied im Molekiilbau voli Ramnisomeren zur Trelinung 
in der TSWETTschen Adsorptiouss~ule hinreieht. 

G. S. I-IARTLEY ~ hat entdeekt, dag Azobenzol (F.p. 68 °) 
hn Sounenlieht eine teilweise Umlagernng in seine c/s-Form 
(F.p. 71--72 °) erteidet, die mit Hilfe der galigbaren Ver- 
suchstechnik isoliert wurde. Wie wir finden, Iggt sieh die 
Heterogenit~it yon bestrahltem Azobenzol sehr gut in einem 
tSmgeren Rohr vorftihren, das mit Aluminiumoxyd geeigneter 
Sorte geftillt ist. Ats L~Ssungs- bzw. Entwieklungsmittel 
dient Benzol oder Benzili. Nach griindliehem Durchsptilen 
zeigt das Adsorbens zwei ilitensiv gelbe Farbbezirke, welehe 
dutch ellis breite weil3e Schieht voneinander getreliiit sind 3. 
Naeh der Elutioli mit eiskaltem Ather gewinnt man die 
kristallisierte eis-Verbindung, mit den yon HAR2LEY be- 
sehriebeneli Eigenschaften. In  Exalton zeigten sieh normale 
Molekulargewichte (gel 187,5 bzw. i8o ffir die sis- bzw. 
trans-Form). 

Die Adsorptionsaffinitgt des ersteren Isomereli ist be- 
deutend grSger als diejeliige der trans-Form, welehe in ge- 
w6hlitiehen Priiparaten so gut wie aussehtieglich vorliegt. 
Bestrahlt renan die HNfte einer Azobenzoil~Ssung, vereiuigt 
sie mit der anderen Hiilfte mad ehromatographiert, so zeigt 
sick sine weitaus st~irkere nntere Farbzone als be i  eiliem, 
IIur mit dem bestrahlteli LSsungsanteiI durehgeftihrten 
Adsorptionsversuch, wghrend die Breite der h~Sher stehenden 
Sehieht in beideli FNIen die gleiehe ist. Durehdiese Aus- 
fiihrungsform der ,,Misch-Chromatographie" wird gezeigt, 
dab eis-Azobenzol die hShere, trans-Azobenzol die tiefere 
Lage einliimmt. 

Wir setzen die Versuche tiber die Chromatographie yon 
stiekstoffhaltigen Raumisoraeren fort. Es wird aueh geprtift, 
iliwiefern die spontane tsomerisierung yon Carotiuoiden 4 
mit einem eis-trans-Vorgang erM~rt werden kanli. 

P4es (Ungarn), Chemisches Iustitut der Universit~it, den 
6. Juli I938. 

L, ZECHMEISTER. 0, FREI-IDEN. P. FISCHER JORGENSEN. 

Hers%ellung und Kris%allstrukfur yon EuS und EuF2. 
I .  Darstellung. 

Die Kenatuisse, die wir bis jetzt yon den zweiwertigeli 
Verbindungen des Europiums besitzen, lassen darauf 
schliegen, dab wit bier sin neues Erdalkalimetalt vor nus 
habeu, das sieh in seinen Eigenschafteu zwischen Strontium 

i F.W. ASTON, Pros. Roy. Sos. Lond. ~46, 46 (i934). 
Nature (Lond.) 14o, 281 (i938) - -  J. chem. Sos. (Loud.) 

1938, 633. 
a Eilie Photographie des S~iulenbildes erseheint an 

anderer Stelle. 
4 L. ZECH~IEISTER U. P. TUZSON, Nature (Loud.) x4z, 

249 (I938). 


