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Die wiisserigen L6sungen der P o I y s u 1 - 
f i d e  (yon Na, K, NH~, Ca usw.) bieten unterm 
Ultramikroskop ganz thnliche Erseheinungen. 
Die Lichtempfind!ichkeit ist weniger ausge- 
sprochen als bei d~n Schwefell6sungen; doch 
etsche~,nt bei intensiver Belichtung die licht- 
nebelartige Mizeilarphotophase bald; sie wird 
yon zahtlosen felnen Mizellen gebiidet, weiche 
ganz gleiche Farbe, gleiches Aussehen und 
Verhalten zeigen, wie diejenigen der Photophase 
der S-L6sungen, so dat~ es wahrscheintfch er- 
scheint, dat~ wir auch in diesem Falle mit 
einer Ausscheldung dUrch die aktinisChe Wirkung, 
• con unt6slichem Sehwefel S/a in kolloider Form 
zu tun hahen. 

Ebenfal!s !ichternpflndlich ist die wiisserigeL6- 
sung des N a t r i u m s u l f h y d r a t s  (NaHS+aq . ) ;  
doeh tritt hier die Photophase in ganz anderer 
Weise auf wie bei den Polysutfiden, indem die 
Mizellen, woraus sie besteht, anfangs vereinzelt 
auftreten und sich nach und nach ziemlich 
langsam vermehren. Diese Mizellen sind sehr 
gleichmiifiig, ziemlich grofCq, yon bleichgelber 

1) Die aus farbigen Ringen bestehendea Beugungs- 
scheibchen, welche bei zu hoher oder zu tiefer Ein- 
stelhmg des Objektivs auftreten, k6nnetl einigerma~en 
zur Chara~erisiem~g der absoluten ~rOBen0rdnung 
det MizeIlen dienea, indem, sobald dies¢ Gr6Be untet 
ein gewtsses Marl herabsteigt, diese Beugungs- 
figuren so iichtschwach werden, dat3 sie nicht mehr 
siehtbar sind. Die kritische Gr~SB¢, bei Welcher diese 
Sichtbarkeit aufh~rt, h~ingt abet yon der optischen 
Znsammenstetlung des Mtkroskops ab. 

Die Mizellefi der Photophase bei Natttumsulf- 
hydrat ze~gen alle sehr deutliche Beugungsscheibchen, 
wllhrend bei Schwefel- und Polysuifidl6sungen diese 
Mizellen, wegen der viel klelneren Dimensionen, mit 

Farbe, nicht funkelnd. Die Fixierung auf der 
Giasfliiche geschieht ziemlich langsam2). Die 
Photophase bildet sich am leichtesten dort, wo 
zufiillig gr/31~ere K0rper am Grunde des Priipa- 
rates sich befinden, welche das Licht ringsherum 
stark reflektteren. 

Eine Reversion dieser Reaktion im Dunkeln 
findet bei gew6hnlicher Temperatur nicht start. 

Die L6sungen der e i n f a c h e n  S u l f i d e  
d e r  Alkatimetalte (NaS, KS uswJ sind dagegen 
bei gew6hnlicher Temperatur nicht lichtempfind- 
lich. Bei der leichten Zersetzbarkeit dieser 
L6sungen i s t e s  sehr schwierig, dieseiben frei 
yon suspendiertem Schwefel zu erhalten, indem 
ganz kurze Ber~hrung mi tde r  Kohlenstiure ent- 
haltenden Luft gen/igt, um Ausscheidung von 
Schwefel in mikroskopischer und submikro- 
skopischer Form zu bewirkena). 

Die sorgffdtig filtrierte wttsserige L6sung 
yon Natriumthiosulfat enthllt  ebenfalls zahl- 
reiche bleiche Mizeilen, welcbe hilufig eine 
regelmiil~ige Anordnung in Stiibchenform zeigen. 
Diese L6sung wird bei Zimmertemperatur aber 
durch die Belichtung kaum oder nicht ver~indert. 

Lausanne, i m Februar 1911. 

einem sehr gut korrigierten Objektive yon 4~ Milli- 
meter Brennweite (D Zeiss) keine Scheibchen zeigen. 

g) Diesen Typus der Mizellarphotophase k6nnte 
man als , s t e rnhaufenar t ig"  bczeichnen, tm tJegen- 
satze zur , l i c h t n e b e l a r t i g e n "  der Polysulfide, 
SehwefellOsungen usw., und der , d i ffu s e n" Photo- 
phase, wo die Mizellcn in der ganzen Ft~ssigkeit 
gleichmaBig verteilt sind. 

: s) Die Paplerfilter, dutch welche dtese Sulfid- 
18sungen filtriert werdea, nehmen in kurzer Zeit eine 
blflulichgraue Farbe an. 

Gleichzeitige P, usflockung zweier Rolloide, 
Von F. W. T i e b a c k x .  (EingeganZen am 0. januar lgll) 

Gelegentlich einer Untersuchung fiber Oel- 
emulsionen beobachtete ieh, daft 6 Ptx>z. Essig- 
siiure eine 15prozentige Sesam61emuision mit 
5 Proz. Gummiarabikum leichter ausflockt als 
Normalsal~s~iure. (Der Emnlsion war etwas 
Gelatine zugesetzt worden, um zu pr/ifen, ob 
diese als Schutz dienen k~Snnte.~ Bei der Aus- 
flockung wurdeu zwei Schichten gebildet, eine 
Oeischicht und eine Gelschicht. Bei etwas 
mehr Gelatine ki~irte sich die untere Fliissigkeit 
sofort und die Gelschicht wurde grOfier, dutch 
Hinzuffigen yon Salzs~ure verschwand sie. 

Um diese Erscheinung zu verfolgen wurde 
gut ausgewaschene Gelatine, 1:200,  in Wasser 
gel~st, und eine vierprozentige Gummiarabikam- 
15sung nach dem Arzneibuch verwendet. Wurde 
zur GelafinelOsung Essigs~iure zugesetzt und die 
Gummil~sung beigeffigt, so eutstand eine 
Triibung wie bei zwei s ich  entmischenden 
Flfissigkei.ten. Andere S~iuren gaben bei 
gr6fierer Verdfinnung dieselbe Erscheinung wie 
tolgende. Tabeile zeigt (s. S. 199 oben). 

Weins~aure ergab ungefiihr das gleiche wie 
Zitronens~ure. Bei der Tragantl~Ssung bekommt 
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man dieselbe Erscheinung; abet diese ist nut 
in geringem MaBe mit der GelatinelOsung 
mischbar. 

Eine 20prozentige OummilOsung ergab 
keine Ausflockung mehr. 

Wird die t r ibe LOsung fiitriert so geht sie 
klar dutch das Filter. Die ausgewaschene F[ill- 
ung gibt mit hei6em Wasser ein triibes Filtrat.; 
16st sich nicht beim Kochen, wohl aber in 
Slluren. 

Die ben6tigte S~iuremenge h~ingt yon  der 
Quantit~t Gummi ab: 2 ccm 0,5prozentige 
Gelatine + 2  ccm Gummi 16 Proz. + 4 ccm %o 
Norm. H C! ergab Opaleszenz, die bei weiterem 
Saurezusatz verschwindet (Siiure zu stark). 2 ccm 
0,5 prozentige Gelatine + 2 ccm Gummi 5 Proz. 
+ 2 ,ccm x/50 Norm. HCI starke Ausflockung; 
2 ccm 0,5 prozentige Gelatine @ 2 ccm Gummi 
2,5 P r o z . + l  ccm l/s0 Norm. HCi starke Aus- 
flockung ; 2 ccm 0,5 prozentige Gelatine @ 2 ccm 
Oummi 1 Proz. + 5  Trop[en ~/.~ Norm. HCi 
starke Ausflockung; 2 ccm 0,5prozentige Ge- 
latine ~ 2 ccm Gummi 0,5 Proz. -F 3 Tropfen 
Vs0 Norm. HCI starke Ausflockung; 2 ccm 

~: [ -+- 5 c.cm 2 prozentiges Oummi 

° :r- "~ + 15 
~ - ' , . 3  + 20 ., , . 

& + 40 , . , 

LOsung ZltronensJure L6sung 
Norm. 

5 Amdlockung 1 klar 
4 , t / s  Aus|lockuag 
I . % . 

l/1o - g/b , 
~I~  k l sr t  s l c h  I]5 . 
I N k la r  z / ~  
. . . .  '/~o k l l r t ' s i c h  
- -  - -  Iloo k lar  

0,5 prozentige Gelatine @ 2 ccm Gummi 0,2 Proz. 
+ !  Tropfen 1/50 Norm. H CI Ausflockung. 

Die Ausflockung ist am st/irksten, wenn 
Gelatine und Gummi in ungeflihr gleicher Quan- 
tittit anwesend sind: 400 ccm 0,4 prozentige 
Gelatine + 100 ccm zweiprozentiges Gumm! 
versetzt mit 50 ccm sechsprozentiger Essig. 
s~iure, filtriert, das Filtrat eingedampft, er- 
gaben eine Trockensubstanz yon zirka 0,200 g, 
was ein Beweis dafQr ist, dal~ Gelatine und 
Gummi sich zum gr56ten' Tell auf dem Filter 
befinden milssen. 

Bei Gummigelatinesolen werden also die 
beiden Kolloide yon sehr verdiinnten Sauren 
gleichzeitig ausgefiockt; die Ausflockung geht 
am besten vor sich, wenn die Siiure rasch 
hinzugeffigt wird. Die Flfissigkeit klart sich 
dann vOUig und das Koagulun~l~ekommt nach 
einiger Zeit ein gelatinOses Aussehen. Eine 
Volum~inderung war nichtbemerkbar.  Wird zu 
den frisch entstandenen FIocken mehr Sliu~ 
hinzugefligt, so trflbt sich,die FI0ssigkeit, his 
sich ailes wieder '10st, und :auch jetzt is! die 
S~iuremenge yore Gummi abhfingig. 

+ 8,8 ccm 1/35 Norm. HCi ~ klirt sich 
+- 14,7 . . . .  = 

18,6 . . . .  ~ , , 
+ 22 . . . .  ~ ,, . 
+ 3 5 5  '~ 

Bei Aenderung der ~Oelatinekongentration ist 
der EinfluB nicht groB. Es wird also bei dem 
S~nrezusatz eine Adsorptionskurve durchlaufen. 

Die Erstarrung beFGelatinegummigemischen 
gesehieht kontinuierlich bei Konzentrations- 
iinderungen der Kolloide. 

Die P~illung macht unter dem gewOhn- 
lichen Mikroskop den Eindruck, dab die Gelatine 
yon Gummi umschlossen ist. 

Oen Vorgang erklare ieh mir so: Die 
Sauren werden stark yore Gummi adsorbiert 
und laden dieses positiv; ffir HCI bei weniger 

als %00 "Norm.; hat die nicht adsorbierte Stiure 
eine Konzentration erreicht yon J/to0 norm. 
{HCI), so wird auch die Gelatine positivi), 
zwischen diesen beiden Grenzen liegt die 
Flockungszone. Von Salzen werden die Slturen 
verdrtingt. 

Wenn clem so ist, dann wird man erwarten, 
dab aueh bei geringem Gummigehalt keine Pep' 
tisation, d. h. ein Wiederdisperswerden statffinden 

~) Nach W.B. H a r d y  (Gedenkboek J. M. van 
B e m me I e n 1910) ist Gelatine i#~elektrisch bei 
~/la, Norm. H CI. 
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wird unter 1/100 norm. (HCI); dies trifft zu. Wird 
diese Grenze iiberschritten, so erfolgt beim Ver- 
dfinnen wieder Trfibung. In der WArme tritt die 
L6sung frflher ein als in der Kaite; die Ad- 
sorption nimmt ja bet TemperaturerhShung ab. 

Unter dem Einflu6 des elektrischenStromes 
I Volt/cm wird dann auch bet Gelatine-Gummi- 
gemischen die rotgef~lrbte Gelatine in der Mitte 
des Rohres ausgeschieden. Bet dem durch ein 
Tr6pfchen ~/1oo norm. HCI getrfibten Sol wird 
die Gelatine yon der Kathode abgesto6en, und 
die Fltissigkeit kl~irt sich hier und wird farbtos. 
Bei mehreren Tropfen HCI wird die Gelatine 
bis zur vollst~indigen Klarung an der Kathode 
ausgeflockt, was aueh der Fall war bet reiner 
Gelatine mit Saizsiture. 

Wenn die F[illung nicht allzuweit einge- 
trocknet ist, so klebt sie nicht am Filter, liifit 
man sie aber eintrocknen, so ist sie davon 
nicht mehr zu entfernen; beim Eintrocknen wird 
Slture abgegeben und die Stiure + Gummi 
Gelatineadsorptionsverbindung wird gespalten. 
Dies erinnert an eine Beobachtung yon W. 
S p r i n g  (~3edenkbuch van B e m m e l e n  1910). 

Der Niederschlag aus dem Oelatine-OummisoL 

Die Frage, ob hier irgendwelche Verbindung 
zustande kommt, und wie dlese i~rscheinung 
vor sich geht, erschelnt mir iluBerst wtchtig, 
denn der Vorgang zeigt eine grotle Aehnlichkeit 
mit der Wechselwirkung yon Toxinen, Anti- 
toxinen, der Fillung yon Gelatine durch Tannin 
und der Kaseinprazipitation. 

DaB bier Adsorption vor|iegt, nicht Bin- 
dung im chemischen Sinne, geht wohi daraus 
hervor, daiS : 

1. Die Slture durch Auswaschen oder helm 
Trocknen auf l 10 0 zu enffernen ist. ~Der Nieder- 
schlag ist dann wieder 16slich und zeigt mit 
Saure die Koagulation aufs neue. Bet n~cht 
lung dauerndem WaSchen 16st er sich, selbst 
in der Siedehitze, nicht); 

2. Die Siiure sich dutch Salze ersetzen 
lii~t; am besten durch Karbonate, Tartrate, 
Zitrate. Phosphate, Azetate; weniger ]eicht dutch 
Sulfate, Chloride, Bromide,.Iodide. Die Kationen- 
reihe ist Na>'K.>NH4.>Mg~Zn; 

3. Das Koagulum reagiert mit den Reagen- 
zien auf Gummi z. B. FeCla verdiinnt, basisches 
Bleiazetat, Alkohol, auf Gelatine mit Alkohol 
und Tannin, wie wenn beide gesondert wttren. 

4. Das H2SO4 z. B. etwas stiirker adsor- 
biert wird als HCI und der Siiurezusatz beim 
Wiederaufl6sen der F~illung eine Adsorptions- 

kurve durchliuft. Endlich dadurch, dais die 
Fttllung in Zusammenset~ung variiert. 

Die Slure wird haupts~tchlich yore Gummi 
adsorbiert ; dies folgt daraus, da~ die gebildeten 
Floc]~en im Ueberschu6 yon Gummi lOslich sind, 
nicht bet Hinzuf/igen yon Gelatine, und da6 das 
hinzugefQgte Saurequantum yore Gummigehalt 
abhiingig ist. Ist die Sauremenge zu gr06, so 
ist dieser Ueberschu• mit Gummt fortzunehmen; 
filtrier/man jetzt, so bekommt man mit Gelatine 
wieder Ausflockung; die Siiure hat sich also 
fiber das Gummi verteilt. 

Bet dem Fitllungswert wird die Gelatine yore 
Gummi umhfillt; dieser Zustand ist ats disperse 
Pk/ase unbestindig, daher Ausflockung. Zu 
dieser Umhttllung muB das Gummi au~ 'ein 
bestimmtes Potential gebracht werden; wild die 
Gelatine k 0 n z e n t r a t i o n zu grofl, z.B. fiber 
2 Proz., oder die Gummil6sung z. B. 20 Proz., 
so ist die dazu erforderliche Siiuremenge zu 
grofl, weir jetzt die Gelatine positiv wird, es 
folgt also keine AusfZockung. 

Daft das Gummi die Gelatine im Koagulum 
umhfillt, kann man sehr sch6n beobachten, wenn 
man das Koagulum vergleicht mit einem kfinst- 
Itch ohne Saure hergestellten Gele. 

Das Koagulum quillt im KOH, im Siture- 
fiberschuB, in Salzen auf. 

Sehr hfibsch tritt dies hervor, wenn man das 
Koagulum in KO H + Phenolphthalein quellen 
litf~t, es wird durchsichtig und blaBrosa gefltrbt; 
wird jetzt Siture his Fallungswert zugesetzt, so 
entfltrbt es sich wieder, schrumpft wieder bts 
zu einem undurchsichtigen Gebilde zusammen 
(origlnelles Aussehen), um bei nachherigem 
S~tureQberschu8 wieder aufzuquellen. 

in Salzen I/,, */2, z/4 Mo] finder gute Quellung 
statt und die Anionenreihe J > Br > CI ~ SO4 
> COs, die Kationenreihe K > Na, Alkallen 
> Erdalkalten > Zn > Mg tritt deutlich zutage. 
Rhodan setzt sich etwas auBer der Reihe, es 
wirkt 16send. Azetate, Phosphate quellen stark, 
das Na-Salizylat wenig. In ~ verdfinnten, yon 
t/e Mol L0sungen ab, und auch in ganz starken 
wird das gequoUene Koagulum wieder opak; 
verdfinnte COs-L/~sungen zeigen dies nicht und 
quellen beim Verdtinnen starker als die iibrigen. 
Das rail HzSO4 hergesteilte Koaguium wird 
mit BaCl, sofort triibe~ wird vorher in NaCi 
gequoUen, dann nicht mehr. In I/t00 norm. HCI 
wird nicht gequollen, in stirkeren LOsungen wohl. 

Das Koagulum wird in. verdiinnter KiFeCys- 
L6sung gelb gefiirbt; wfischt man so lunge 
aug, bis das Qberstehende Wasser mit ganz 
verdiinntem FeCl~ farblos ist, so beobachtet 
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man nacb einiger Zeit bhme Flocken in der 
LOsung und des Koagulum wird grfin gefitrbt. 
In Kupferi~sung wlrd clas Kosgulum intensiver 
grOn getSrbt als d ie  LOsung; man bekommt 
]etzt mit K4FeCys braune Flocken, des Koa- 
gulum zeigL nur eine schwSchere Grfinfiirbung. 

Wte oben erwShnt wirken Seize 10send auf 
die Flocken ein. Werden 5 ccm sines 0,8pro- 
zentigen Gelatine- und 0,8 prozentigen Gummi- 
sols mtt 2 ccm t/t0e Norm. H~ S O, versetzt, so wird 
die Koagulation am leichtesten be| verdnnnten 
k0sungen von Karbonaten, Tartraten, Phospha- 
ten, Azetaten, weniger leicht, yon den $aizen 
der starken Siluren, wie $ulfaten, Chioriden, 
Bromiden und Jodlden, aufgehoben. Umgekehrt 
kann man be| $~ureiiberschuB den Ueberschu8 
mit Tartraten, Azetaten fortschaffen und wieder 
Koagulation bekommen. - -  Kuprisaize, AI-Salze 
in verd/mnter LOsung flocken des Gummi-Oe- 
latinesol aus; ich hoffe, hierauf welter zur~ickzu- 
kommen. 
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Flllung (K~g,lum) 
, , ,  . ',,'W"I 

Sofort ganz undurchscheinend. 
Nseh ~nem Tag Ist es hart 

III I 

Kanstliches Qel 

Tritbt sieh nur seht'a]t~lhi~. 
Nach einem Tag ist ~.s noch 

ziemlieh.,weleh 

~liche f~Tbt sich braun F~bt sich tm lnnem brltunlich 

~keukrlleh gelblichwetB. Im Innem gelbliehweiB. 
Im ]nnern homartig AeuBerlich h~narUg 

Trirot sic~ a l l ~ i i c h  b,auni~ Wlrd bald milchweiB 

(~.llend Aendert slch wenlg 

g~h~eHend Sehr stark quellend 
bis lOsend 

NlcbtquelIend Quellend 

dmchsichtig, w e i ~  Wie Oeistlnegel 

Mittelst physiko - chemischer Messungen 
werden hter wohl genauere Resultate zu be- 
kommen sein ; icb habe leider nlcht die Ge- 
legenheit diese auszuffihren. 

Die verwendete Gelatine war prima kiufliche, 
sie wurde gut ausgewaschen, 20 Stunden ge- 
quellt und be| 4 0 ~ 6 0  ° geiOsf. Ein einziges 
Mal habe ich sie each MOrner s) hergestellt; 
sie ergab da~ gleiche Resultat. Der Fallungs- 
wert der Situremenge |st, wie a . s  dem oben 
Erw~hnten hervorgeht, vom Aschengehalt ab- 
h~ngig. 

s) *Hit k~nstlicb hergestelltem Gele wird Fol~endes 
gemeint: Gelatine und Oummi werden Jrn selbenV'erhlit- 
nis wie dasKoagulum gel~t Und im Exsikkatorgetrocknet; 
oder ein Stack Koagulum wird m Salzl0sung gequollen, 
die Salzl0sung entfemt, gel0st und im Exsikkator 
gHrocknet Auch des Koa-gulum war eintge "rage im 
Exslkkator au~ewahrt. Die Masse war leicht zu 
schneiden und war hergeslellt aus einem Sol, das so 
gut wie v011tg ausgeflockt war. (Das kunstliehe Gel 
trflbt stch atlm~hlich mit verdtinnten ~uren.) 

s) Zeitscix. f. physiol. Chemte 28, 471 (1899), 

Weiteres zur koiloidchemischen Rnalyse der rlephriti . 
Von M a r t i n  H. P i s c h e r l ) .  (Eingellange. am ?.Dezember ~910~ 

(Aus dem Joseph Eichberg-Laboratorium tilt Physlologie der UniversitJt Cincinnati, Ohio, U.$. A.) 

Was man unter Nephritis versteht, ist keines- 
wegs ieicht zu definieren. Gew0hnlich be- 
gniigen wit uns mit einer Aufzahlung gewisser 
Merkmale und Symptoms, aus deren Vorhanden- 
sein man seit R i c h a r d  B r i g h t ' s  Arbeiten 
aug die P~cistenz dieses pafhoiogischen Bildes 

2) Uebersetzt von Hans Handovsky,  Wlen. 

schlieBen kann. Was ftir Zeichen und Symp- 
toms wir ani~hren, das hlingt yon dem Autor 
ab, an den wir uns wenden, insbesondere davon, 
ob er des Problem yon einem morphologischen. 
physiologischen oder klinischen $tandpunkt aus 
betrachtet. Es |st natfirlich ganz un=weifelhaft, 
dab all diese Symptome im Orunde auf irgend- 
eine Weiss zusammenh~lngen, dab man $ie ai|e 


