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475. R. Schreyer: 
a e r  die Oitronensllare-Bildung &us Glgkonsiiure durch Aspergillus. 
[Vorlaufige Mitteilung; aus d. Bakterio1.-chem. 1,aborat. der T e c h .  Hochschule Hannover.] 

(Eingegangen am 10. Oktober 1925.) 
In  Erganzung der Arbeiten von F a l c k  und Kapur l )  sowie Bern-  

h a  u e r 2) habe ich rnit Hilfe eines hellfarbigen Aspergrllus (Aspergillus fu- 
maricus) der hiesigen mykologischen Sammlung aus Glykonsaure  Ci- 
t ronensaure  darzustellen versucht. Es gelang mir nicht rnit 10-proz., 
wohl aber mit 15-proz. Ca-Glykonat-Losungen. Wahrend erstere Versuche 
iioch nach 4 Wochen auch aul3erlich unverandert aussahen, konnte ich bei 
letzteren nach 10 Tagen bereits deutliche Tricalciumci  t r a t -  Abscheidungen 
an Glaswandung und Pilzdecke wahrnehmen. Nach 4 Wochen wurden diese 
Versuche abgebrochen. Die gesamte von der Pilzdecke befreite LGsung 
aebst Salz-Ausscheidung wurde gekocht und filtriert. Im Filtrat wurde 
qualitativ rnit Amrnoniumoxalat auf geloste CaSalze gepruft. Der Ruck- 
stand wurde in verdiinnter Salzsaure aufgenommen, die Losung rnit Am- 
moniak neutralisiert, das gefalte Ca-Oxalat abfiltriert, getrocknet und 
gewogen. Im Filtrat fiel beim Kochen das Tricalciumcitrat aus. Mikro- 
skopisch zeigte es die typischen, in Rosetten angeordneten Nadeln, und 
rnit Den ig&s-l,osung fiel aceton-dicarbonsaures Quecksilber + Mercuri- 
sulfat aus. 

Drei Versuche, bestehend aus je 50 ccrn H,O + 7.5 g Ca-Glykonat 
(,,Kahlbaum"), unter fertige Pilzdecken gebracht, lieferten mir nach 4 Wochen 
(bei f 230) folgende Ergebnisse: 

I. 1.43 g Tricalciumcitrat (= 19.0 yo des Ca-Glykonats), 0.3 g Ca-Oxalat, Spuren 
Ca-Glykonat. - 2. 1.36 g Tricalciumcitrat (= 18.1 % des Ca-Glykonats), 0.5 g Ca- 
Oxalat, Spuren Ca-Glykonat. - 3. 1.49 g Tricalciumcitrat (= 20.0 yo des Ca-Glykonats), 
0.2 g Ca-Oxalat, Spuren Ca-Glykonat. 

476. M. Bergmann: 
Bemerkungeu Bur Nomenklatur von Polgsacchariden. 

(Eingegangen am 26. September 1925.) 
Die S p a n n  w ei  t e gluco si di sc  her  S a u e r  s t of f - B ruc  ken ,  welche 

zwei Kohlenstoffatome derselben Monose verbinden, druckt man heute viel- 
fach durch zwei in gebiochene Klammern gesetzte Ziffern, die Stellenziffern 
der beteiligten Kohlenstoffatome, aus, z. B. Methylglucosid(1.4) oder 
1\1 e t h y 1 gl u c o s id (I .2). Bei solchen Anhydriden von Zuckern und Poly- 
sacchariden, die in e inem Monose-Rest zwei Sauerstoff-Brucken enthalten, 
kann man zwei Zahlenpaare, jedes in eckige Klammern gesetzt, anfiihren; 
z. B. laat sich die ubliche Formel des Lavoglucosans  durch Glucosan 
(1.4) (1.6) wiedergeben, oder das fruherl) formulierte Anhydr id  e iner  
G lucosi do  -mann ose ware Glucosido (1.4)-mannosan( 1.2) (1.4) ". 

l) €4. 67, 915 [1g24]. 
1) B. 54, 1567 [1921]. 
*) Die gebrochenen Klammern werden zweckmabig, wie dies schon B. 64. 2150 

(Anm.) [1921] geschehen ist, ohne Trennungsstrich dem Zucker-Rest direkt angehangt, 
auf den sie sich beziehen, YOU einem anderen Zucker-Rest aber durch einen Strich getrennt. 

*) No. 2. 158, 517 [1g24]. 


